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DAS QUADRIYIDM 

AUB 

SEVERUS BAR SAKKU’S BUCH DER DIALOGE. 

Der im Folgenden1 veroffentlichte Text des mathema- 

tiscben Teils von Severus bar Sakku’s „Buch der Dialoge“ 

ist nach der Gottinger Handschrift Cod. or. ]8c (Verzeichnis 

der Handschriften im Preussischen Staate. I Hannover 3., 

Gottingen 3., p. 4G4. 465) fol. bis wiedergegeben. 

Blatt ist von jiingerer Hand erganzt, ebenso der Rest 

des Codex von Blatt aa* an, den Schluss der Geometrie, die 

Astronomie und Theologie enthaltend. 

Die Handschrift der Bodleian a (P. Smith, Catal., p. 

642) ist unvollstandig — sie' enthalt nur die drei ersten 

Dialoge —, die der Berliner Bibliothek (Sachau, Kurzes 

Verzeichnis etc. Alter Bestand 38,1) besteht aus Excerpten; 

somit bleibt zum Vergleick nur die Londoner Add. 21454 

1 Mit Genehmigung der philosophischen Fakultiit abgedruckt 

aus einer grosseren Abhandlung iiber die literargeschichtliche 

StelluDg des Severus (cf. Wright, Encycl. Brit. XXII p. 852 sq.; 

Arre Martin, De la metrique chez les Syriens im siebenten und 

Merx, Historia artis grammaticae apud Syros im neunten Bande 

der Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes), deren III. Teil 

die vorliegende Dissertation bildet. 

Die Anregung zu dieser Arbeit verdanke ich Herrn Geh. 

Hofrat Prof. Dr. Merx, durch dessen Yermittelung mir auch die 

Beniitzung des Cod. or. Gotting. 18c auf der hiesigen Universitiits- 

bibliothek ermoglicbt wurde. Es ist mir eine angenebrae Pflicht, 

ihm fur alle in Rat und That gewahrte Forderung an dieser Stelle 

meinen Dank auszusprechen. 
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(Weight, Cat. Brit. Mus. Ill, p. 1165). Die nahe Yenvandt- 

schaft dieser Handschrift mit der Gottinger ist bereits von 

Merx festgestellt worden b und da der mathematische In¬ 

halt die Beseitigung von Textverderbnissen erleichterte, so 

schien eine Herausgabe des Textes ohne vollstiindige Collation 

gerechtfertigt. Durch die raich zu grosstem Danke ver- 

pflichtende Freundlichkeit von Herrn Prof. Dr. Bezold bin 

ich indessen in der Lage, fur eine ganze Reihe von Stellen 

auch die Lesarten der Londoner Handschrift mitzuteilen. 

Bezuglich des Gesamtcharakters des vorliegenden Textes 

ist daran zu erinnern, dass es niclit in der x4bsicht des Severus 

liegt, ein Elementarbuch der Mathematik und Astronomie zu 

verfassen, sondern, wie die einleitenden Worte ausdrucklich 

besagen, von der Naturphilosophie durch diese abstrakteren 

math era atischen Yorstellungen hindurch auf die hochste Stufe 

des philosophischen Denkens, die Theologie, hiniiberzuleiten. 

So beschaftigen sich die ersten Fragen des Dialogs rait der 

inneren Hotwendiskeit der Yierzahl der mathematischen 

Disciplinen und ihrer gegenseitigen Stellung und Rangordnung; 

erst rait der seclisten Frage beginnt der eigentliche mathe- 

raatische Teil. Wahrend dieser im Wesentlichen arabischen 

Quellen entstammt, liaben fiir die vorausgehenden Fragen auch 

Bruchstiicke von griechisch-syrischer Literatur nachgewiesen 

werden konnen. Ich stelle im Folgenden die Hauptergeb- 

nisse der Untersuchung zusaramen; fiir den Nachweis im 

Einzelnen sind die Anmerkungen zu vergleichen. 

Der Gedanke der Einleitung, die Antwort auf die erste 

Frage: .,Weshalb giebt es vier Disciplinen?“ und insbesondere 

die Erorterung iiber das logische Yerhiiltnis der Arithraetik 

zu den iibrigen mathematischen Disciplinen in der zweiten 

Frage sind den einleitenden philosophischen Kapiteln von 

Nikomachus’ ElGaYtoy-r] entnommen; jedenfalls 

nicht direkt, sondern verrautlich einem noch auf griechischem 

Boden entstandenen Excerpt eines Neupythagoreers, das dann 

seinen Weg in die syrisclie (oder arabische) Literatur fand. 

1 Hist. art. gramm. p. 214: Londiniensis libri indolem cum 

(lottingensi in dialogo de poetica . . . comparatam earn esse vidi, 

ut edi textus grammaticae possit etiam sine Londiniensi codice etc. 
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Die Excerpte aus Nikomachus bei Ja' qubi (ed. Houtsma. vol. I 

p". 139 sq., iibersetzt von Klamroth Z. D. Af. G. XLII p. 9 — ltf) 
haben zu den vorliegenden keine Beziehung; von der Ein- 

leitnng sind andere Teile wiedergegeben, vor allem aber ent- 

halten sie weit mehr Sacbliches aus dem Hauptteile des 

Buchs, der Epitomator wollte eben wirklich eine Ubersicht 

des Inhalts geben. 

ru ;Ob der Inhalt der dritten Erage: „Welche Stufenfolge 

besitzen diese vier Disciplinen gegeneinander?“ auf eine 

einheitliche Quelle zuriickgeht, habe ich nicht ermitteln kon- 

nen. Jedenfalls aber finden sich bereits hier eine Beihe von 

Stellen, die sich auf die npoXspfisva obv Osip rrj; cpiXoao 

eines Anonymus zuriickfuhren lassen, welche in Craxieri 

Anecdota Parisiensia, t. IV, p. 3S9 veroffentlicht sind. Aus 

dem Inhalt der genannten Schrift ergiebt sich, dass der Yer- 

fasser nacli Marinus 1 lebte und neupythagoreischen Gedanken 

zuneigte, iibrigens aber sich zum Christentum bekannte.2 
Ganz diesem spaten Philosophen entnommen ist der 

Stoff der vierten Frage: „Welches sind die Erfinder jeder 

dieser Arten von Mathematik?u Zugleich machen es einige 

Textverderbnisse3 aufs hochste wahrscheinlich, dass dem 
• • 

Severus eine syrische, nicht eine arabische Ubersetzung vorlag. 

Die Arithmetik und Geometrie stimmen in ihren 

wesentlichen Teilen mit den entsprechenden Kapiteln des von 

van Vloten herausgegebenen Liber mafatih el-olum des 

Abu Abdallah Mohammed al-Khowaresmi4 (Leyden 

1895), zum Teil aucli mit den Ihwan es-safa (Fr. Dieterici 

Die Abhandlungen der Ichwdn es-safa in Auswahl, Leipz. 1883 

bis SG); in der Geometrie findet sich eine Anzahl nicht un> 

erheblicher Zusatze, so liber die archirnedischen Korper, 

welche die Annahme nocli weiterer Quellen (Kemaleddin? 3) 
notwendig machen. 

1 Marinus aus Sicherc, zu Ende des 5. Jalirhunderts Scholarch 

in Athen, Neuplatoniker; vgl. Ubeuweg, Gesch. d. Philos. 17 p. 331. 

2 Vorbemerkung des Herausgebers, p. 389. 

3 Ygl. die Anmm. zur Ubers. 

4 Lebte urn die Mitte des 10. Jalirhunderts; vgl. Liber maf. 

praef. p. 4. 
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Einen eigentiimlichen Inhalt hat der Abschnitt iiber die 

Musik; verwandte Yorstellungen enthalten die Schriften der 

Ihwan es-safa. 
w • • 

Fiir die Astronoraie musste ich mich auf den Nachweis 
/ 

der entsprechenden Stellen in Gagmini’s Astronomie {Z. I). 
M. G. XLVII p. 213) beschranken. Die zahlreichen grie- 

chischen Ausdriicke, welche sich gerade in diesem letzten Ab¬ 

schnitt des Dialogs vorfinden, mochte ich nicht auf Rech- 

nung einer syrischen Quelle setzen, da eine Reihe anderer 

Momente die Abhangigkeit von einera arabischen Schriftsteller 

wahrscheinlicher maclit.1 Einen Yergleich mit dera ent¬ 

sprechenden Kapitel von Barhebraeus’ SCddlcd haunandjd 
habe ich leider nicht anstellen konnen. 

1 So z. B. die Beziehung einiger astronoraischen Daten auf 

den Horizont von Bagdad, die Definition von Azimuth, Sinus 

u. s. w. Vgl. die Anmerkungen zur rAstronomie“. 



Text des Quadriviums.* 

;po)j . JLi^VcL* Iwsot ^ci-Q^^oiJLy .JLrx^ij ool c 

. vcua-w^ooLJbo N^o^o . {io->i io.\s>va.^o )ja\a. jkr* 

ot) || jo^>o {ja^v^ari) JlrL-{ ^3) ^joax y-l 

. {&.»iS> 001 jJ loN. 001 ^fcwOi ^3 jam 1 {£v.i°iiN.<i^ 

wOlO llLig\CL, S-.61O . lLo-.<s£i* 110-90-03Q-W^ JLpo?) -op 

(pu . J;VJJ JLioi iJS^jsu^Q^ollo .JL^poojl^ a(KpJ-d 

.]_2JO jot 

yU?i\d^, ,o©pk-,{ JLjx.r>V{ JLjlpo n\. JLiOt—o JJ(oJt 

o{ {Io-pclo wo^o .JLs p {loupon ^ {Ian* JLjo3 

{t-a-S>o {J^jt^a\n o^K.( o{ .{lari) {f-i.S.o {Kcn^-v.rp 6pk-{ • ♦ 

{pa.S. o \ 6v-»^-{ ch-Xo 6pro o{ . {Kjl^s^o wbio . Jli^ 1 vi \ 

.JiJPro) })u.q\ JLrxpj w6) .{la^Lb Hoo{ . 

. ua*ma\a.\ !ppo \6^is~l {lao^uJLa* y^l 6{ . ^».\<>) JLjl){o 

yly JjJLo{ .{rpu loX) (jro* Jj-pto) {In 1 ^{ l^*Jj ^*©1 jj 

l<o<^N..9)o )Jaj3) JLlo {Is^ro . jj^iro ^2^3; la-^. )j-jpo ,^3;) 

In^. )j^-o{ o{ .lkui.9 ovv^^3o {Klit JbJxl ok+l . JJa-o 

,0^^) . {is^looo JLarJj J;jld{ . JlC^ro JLljd) . Jj^{ 

* Zusatze dea Herausgebera sind in ninde, zu tilgende Worte in 
eckige Klammem eingeschlossen; || bezeichnet die Columnenanfange 

des Cod. Gott. 18 c; L = Cod. Lond. 

1 • add. ^ h ii i. 
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llc.^ o v W±j~> Lo_X> !Lgj-o^)J : Jlopa-^-CDQjo 

wOlO /(XdL^jlXo )J b( \ o*-X( (Xl.y;lXo o( : m 

.ih^±^jlx© woi :• jL^sooju^^ (^s. (Xi^lx* y 

(Lo-a^JoLJXi NX^_ ^^Xoio . Jl^oojo^^cdJJ (^ v 

,-joXcd 

ks^> cl-3z> o^jl> *_o 'Vdoi .‘JLajtcuS . ^Vi? JJIqla 

1vi=^ (Lo^Xr>} obi j^^xo-3 NX£io ^V^>f *-o o-gjt-9>U | *.; ^y Ijc* 

.cUO>*_£y^X$jJ (+/1-S. OvXo CH-1SO XoJLo . \£\Jl\-£L2G wOi 

l3j^» )J \ooi Jj^o ^po( . o.n « mavi\ (lai^,X ^o 

t-a cgpQ-aJboQ.n^.i ta • (la i^,( unxjooK.;( 

\Xo Jj.-Ll20 }CLjuX=i aX \oXd C*X-1 bu^JX^|jQa-JJ 

o( . JLXocuiio o! . (^-X of .001 JLcuL JL>; JLuiioj po(o 

1+^1) c* ;x! ipodcii:^ ^_3i JJ( . j *\yi • XoX 

(AXva.a» j obi Jj-Ll^o laX (;,m>X X( {lai^j 

Lc_X oX XI Xf XjlL> obi 00L0 . OX! JL2l2^N 

ovX X! .oX( c lib Io.v;^>^(o lla_o)* wbiX^oo .(Xlj ob> 

X*-*.o W93 ^Jbl a^.A^U Ja-ooi .oy^\qo oX 

!X’tJ ^-XoX X-^X X X u:*^oXi! X001 ^XoX 

.(Xj^>( (X^V-* ^XovX X-b X-X? ^3 ^-(o ,!Xo-^-.! 

1J( || bwla-X ^-X°? °®i icuAo a\ .(;jo(o JlSl^X JXX 

(XX X Jjb-nX Jj.-aX Xs-ooi o.jo-Ski (X^vJ Xs2x_ 3(0 
♦ * * • ♦ • 

^o-.;j*3 t-sj 001 .obi Xv)t-Q libaS? obi Qjbi . ch^XI 

(La_X XXlXo *»D} 1v3lo( .'XxXo JJo Xoooo .^oXIXd JJo 

aXlXo ^ I-JUb^i . JLoX-? ^Xoio . XcDCL_2D JLjUb=> puilX 

.(LaXX Xxl )jub=> Xi ;jb( i-a 00L0 . (La-X X^ilXo )j 

. .mn* o>\ ^ 1 v> JXju^X X( nXx )J (IoX^ X! ^ 

ch-X( (XXX ^^yXil K^-.!? .v*x.? 

a Pol. rec. b Cod: c L. ebenso )lo-a <_obJp°- 
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g 1 j ( Q_\. ,w6i c>v-^s-.l lh^'^ 

^0.1.^.^ cTDO-g^^-^O ^5\S wCH .^JOI ^Oog j ov-^-( 

JLpxppIo iKXL . un>^olLi)J ol 

OX-^xJ Jl-poqjoV-^-cch OV-^VlS wCH p.^. ooLo .^Oow^-’ )jliivdi 

.Jl-^OOoJ^^ ''^Ox. Jin.* 1 CD JL^>ajO^-QD( ^0,-JO v* n . ^pokwi( 

(LoJLci^20 ,-^-3 A JJ( .6lK-.aJJ.£xX w^^k. Ip IXX 3-*^ JJ> wop 

3>oL )jJl©0 . uPO^OoXpJJ (X^Px (}©lO | o 

o( iX-P0*-O (java-a? pdqpjojo iPop chX j-Xxbo 

Xji~.|o )-Po^g . ]ju>qjl oX-( JLiioXvai (X^i.pXa> 

^x3 >■*n . mojo J-vS? wop ooLo .oK*( + .^aoX-ip 

Jho-PlXao *3 . JJppo i»g^^poX^$)J .^©oXjtio Jupo Jpo3 

JLujpo ^ ,3 Ah^-^j{ iisp^v—> »i &l ^^^Vltspo <.„ n * jooKrn’ 

©ikOJ^po* jpo oo^X ^c*X X-f ^jc* Jls? ^oioKA. 

(Xp^;_- )jj a fa Jpol-X .-pi^poX.A) ^.l-.a.J |po,o 

JlXcPOO ^3,PO opX J-2^-u JpO^JO JLpOt-O Jj-LO^P ^-*13 !o .{X-avX 

JJI[o] .JJXop° ^oop.X-? ©£x-?? c* Xx^:*) icxAg a\ .o.X^x 

)a-xCD .iX-J-^f (X^*j ^.\oyX ^qo©i Xx^:o ^3(o 

09L ]poJLcd( &lo .^CLjd^^^^O ^CUCl^^W 

(XXJL* )x: 1VP , Jpbio ^x CH N^Pk. ^ {KX^O uJ:u_^PbX-j( L-X.S. O 

.0 JU v®ja^ . J-poojo^-cdIJ ck^x. p.*.rr> ooLc 

ijoi jl '^Ox iXixao ?».~xS> uii^Lil Xo . j; k^gpjo Jjjxgxpjo 

^b X-LlPOO . JLj^slo^ JXo JUmox> oX-J )a.;x^o Jx—(;pbio 

oilaX *3 oiLo^xo : i^ipo oupq ,_=> oppoj jpo -.olLl picxo> 

U—l^J ^Oot-lyi v.x- CM .0X0 .0)_3» OO) 1<>ji ^q_\jco 

■“-* r^' ^ . \j'±*ul ll.il'a ^Qoi^-b ^d \ JLjViQ-o 

^-xPxPx* /Kjl h^JLO . PXPx |aX3^0 o 

^ a^v^o ^?9-—’? aJ^^? *• oKri l-j^^ago! JK1.0 ^Is^x.1 

a Cod. JxSx, u». 
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ijco cxjp Ql^.^1 ^jL^bp Kj( 

jo^Xcpo . o—o ^LJ:*? \JKjlo ^*LCXL ^Jl~^) Kjlo . ^Oov-k-ff ov-so 

Jii^iy 00L0 ,aJLr^.°t col Jj^ipoj ^»*L ^X.<> 

.JLboj JlcLU^J) ^op . i>n ■> mojo K-^>L ^o*jo Jjb* 

-61 Lo.\ ^*^39! JLpbLoo* wot jKi^oX &J {^(> * 

q^yi^Nr. . uUP--^oLv-jJJ v3| 001 ILq.i:xA Jvcho . 

b ^jl ts^l llo-Uxjl l^ly (pbj . ijvju» cJjJ^ipq^ j| K-i> woi •' 

dyl3vN (K-\vx->? JLo-xooo . J. a aoi^> 061 Lo,\ oov-X 

.oU (-coapoo^-rjL-ovSoij N^^>o . j:v-i m*y oc*_\. J-nJLPoL) 0010 .0h^l 

OOIO . t-o> OCHO JbvIXJL? 061 01 

JJo-o)> w6i n^^jso . jlai*i->j ob>- K-J Jb^r^VN och La_X fLvJi!* 

JL^^2l\o . Jb^iVjLX C*_\. kj . oLw! JJcuP JLo^N.3(o 

q^ . . ^JhoK^t jJ^Oiao a^.S> y Jj^pcho . ^Vi ^^,01? 

^cuLtd? ^_oc* s^o^o JJ( \oCx ^qJjpdj ^.Voi 

(Lcujl—o lo.\\\aV3Q .bsjL-0 ijc* wo^ t»D ^y -9 . (Loj-yJS.. 

.(laJ^ j_6<> o< . obi- ^-^Lcdj ^joi N^o>- o.V 

.JLJiji .bcL^a^ 01 iLo—tdJJ ^vi-x-rm ^o-ioi N^o^o e(JJi) 

LoJV Jj-2lXq_ Jb-oV! ^*^01 ^-a-o jm Jj—N (LC^L* JKcljl 

(i^JL^SCO —6l II »• a*vi oy xi—*-0j ^-i—J-jcl3 Jr^ 

iJS-^o*-Do .LO^L fLOi^. n^^po .{Iasi ©i |Km^m wch.\ 

N^o>o lloA ^o^jp : jjJli.yp (La.S-.j- Locx Lv-.jbXo? . lyo, 

~LVL *_D> Ay01 ^0 j—’V-»t—0 . ^_L^Q_a^ ^-LiO^-D} j-^-P? fLcL2»5 

JJ> (Lo^ »YlX JJo ila ^.AVl V> Oi r^ciuL^! jLs^V.So..Q.fn 

jLn xxAVi viN. .JlLjd po? ^.LVL f^b>-oi2^ : l^oLsio 

^LVL ^\ob youu^wa a-\ iLa^j . l^lkc&y woC^o 

-^)j? ptJ3a\ j.n.^Loo JJ! &l )J( .Jm-up 

a Cod. J_ijv,ajw. b Fol. vet. c Cod. Jux»l. 

d Cod. l-a^v c L. ))?. f Cod. rrA'°»?j L. ^A.o*l. L—uco. 
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: (KiOJ wOl JjJ*30 JlcL-UJCbjO JJ JjJOO . fla-AAAVlV) CH-k~! 

Jl>0 0611 . Oi-K-i !lc_ .UAV1YI1 .l^o’ioD JJ> wOl Jj^OO 

!JLo-<u.avi>>o U .C c_z> 3rr>ol JJ> .* ^ulo!Sjo |twa<w^ cx-o> +s> ovjz>? 

♦ v.uiy^oo cx~z> ^_z> cx-z> j^o ocx : ^y 

JSwio I'^olh^oy wcx : !JS^;j>c>(Kio . (jjCLZiO JKslCdoI jj cxz^ 

wO)JO .Jbsa_«, OvZk. !Nw..\^ wCX il^po’too JJ .JjXUC OX-X 

\^o *. ^3 Jxa 3(0 \ oJb^.! J..xxAy> V> Ji-JJsO \s_oi 

U-Uzo \xo? ^oO :Jj;jo(Iszo . JjzoKzo !La-j»aJxz> Ji-ojo 

.J^uJUjOZiOI MOi ch\ £\-( ^QXs\z> a\ tLo-Zij .oCZx K-( JzjCUL 

^-\ wl> y-( jloxx ayi\3Q wCX 3! JJ! 

(QJCl^,^? JjJLo! .^.xxAZoi^O !LqZO,_Z3 CX-Zi ^_D .JjsO-^Z-ZdJz^ 

: ^y B !1olJ^o!!Szo . ^.xx.ay!sz>o J^iamo; . vo_jq«s^.^_^o 

JjJ-d! .!o03C_jl ^ooC^- K-!j Jj^zlTd! oxx -iayiS. r_\. K^N Jz*a_z>( 

(k^kbO CoOQUL c>1 ^J_OJ . ^CJCl^^^O 

(Iq-uUOOZsO |j J-J-D} Jhoxp! iLaz^j ool .JzxZi^OO 

zz>ol . (HS-j-.pL>! ^JLVL ^^cx^x. 3! I-JLO I—ZCH .(LajpoJiszoo JL)! ;zb! 

Kx ^ JLo. ■xx-azbio JJo .!lcupo!lSz>o JJo !lox^.avi>o JJ Jj! pb! 

(Kx-»Q.AV3^ ovZi oxZ> oS> y : Jz*aJs_o_co! h^ly wCX ^3 .J-JLO} 

!j->L ocx} . !^o_oo .^-ujcoISzo 

woO ^ C!laj^o!Kzo JJ .J3l3LD J^^cuzazi ,_»} JjCX .(-X^X^oKzo 

JJ ^;..dJ1sj*3} . (v-^oojs^ Lc^. Jj(Kz*o JJ jo*zo JL£Vo-CO h^ly 

. Jl*JLZO} N'^ioO P^z» . !ov^>CLJL ^OOV-X K-i^} woO .]j\^oUs^O 

. l-va*m lo.^X^axiN. y ts^s>o! dtfn^LVl 

JiovX^zoo .J-j_p !rxx>o! v^p? ^ !i-o-z>’ .^-Jjo 

.IjoC^x CX-\. J-JLO !}©1 .!lo_OJi-uZO ^ OCX 

Oi-^-! !}CXO Am^^l! (l^xubw .jL-^jZi ^xCX 3! J—L-OJ wCX 

a Cod.: IK^jI£o«. ^ Cod.: IIx^cjuo. 

41 Cod.: ”+±+\. 

c Cod.: fL^jpolioo JJ. 
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ocx cxl^X^io? w6* ^LVL? iKV>>. . ,i£ppo,..o jk>v^ 

!lo3>? i^Jk> ^1 »JU 3-fc^O )J aiLa3k£P? '^v^PO || Ma^i jy+£> ^j-I 1NT» 

OCX? :^JL^JXAiO ^DofcpO JJ? JjJLo! .bJLoJl^o]^0 ^IxJLOPO ^JL?K^? 

o! : wOioN^! !??Oju* of )J! • v5UQl>^V-^)0 !??Ql-l> (oo*J oot. 

901? .JJoa-Q^?? wCX ^1UA 9 AV3 JLl*lV)^ ^*? .yOJCL^^V-^^ 

. . C*3? OCX Jj-PPO? )jjLo( .^QJO^^^O .J??Ojo ioo^J 901 t-O 

: Jbp^jpo 901 ocx? Jlio *.o^U jvr>; v> )ul;vv?? 

JL^d>?( ^'1? . fiJL^cp cxK- ^.apLkj? 

^-!?o . JL^jlL (£OSlL JK^lL £pXLo . ;m?yJ^J JL^pVI 

.(fcpiLp Jjjld! . ;cl\a 1 ©p3 t-o ov^o .I'yJ*.j jx*.ivp? .^\cx 

i~3 JuPO_^? JjJLof ^3 Jb*p;pDO . JLmQjuO ob^l %ClX 

.JLa^ol^o op> n.< ^»^S. *.^ocxK-^s^s. 

JlAVl ^ Cx-Ok t-O 00 . JLaobuL> w^j|l ^3? JjJLo( :^>? Jpj?Q^ 

vQJ30^Vj) U'PVS ^...jPO | *• 1^*^° ^QJCX? wop ^*30 ,)a.\i 

JLj^o )J . ^Pjpo U d(!lo2?V .cJLpp>;po oopo JLi»qjl» o©v=> 5» 

W K-JL^o . JLva^vso (oovJ JLj??q.-o j vi +Si.ml 90? ^3. 001? 

-wo jkm x~\ no (Lq-oq3 : {kjLygiva (Lo-pb-o km V^U 

»3do^2!^3 ^>? ),mx\ffl . Jim a^3o Nkok. p.* irr> JJ Jjl; <^v>? 

Jhapo oJ^ o( :)m^-\3Q N^3] .JLjl^Slvj 1 m 

copojL(? .[j^cuUo wip>L oi .ok*( 

JLbOt-O ^CxfSA—^30? . JkkiP ^Lfl *PP ♦ (AsULj.avO (Lo_*32l3 

cx-K-( {Kjl^vd wo?^ . I^m»^rp jopa Jpa^mlkpo 

.{LopP^JLp? wop q-^v o \ oC^-o oviva; ^op • 01 • i»n . ^pokpj 

ooOv. . ovXo oUP3? 60? )iPva\ ‘.^s^ om-^pokpj 

m iLa^vn o? 06? cooL .v^n * nooco ilo.i >ju>JLp? 

Jj?lkjXV3 ^Ot-^3 *^3 (Lo^otVS? wOp .JLPOaJ0^3oJJ (io^LPO Jlvi^t-O 

a Cod.: {I.(i3^3i. ^ Cod.: ^u.jj'iol^o. c L. j-sop». 

(l Nach L. ertninzt. c Cod.: po/ili. 
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. ji 1\» f 1» boo 'Or-2x5 ^—•} JLiOQJOf_^DDi • OV-» U 

■ ^ > t m J] : jlv-spo? oc*> wo^2i . JLjl^-;Lp^js :Jj$\^>o ^>t^o 

.llojiKjxxy jin.fcinp {lo.iv,jl£po .(la_i^;LK*> 

.OV^Oj wja.A2» Vv-jllpO JLplsPXOO V^0*. Wy jllooj 

{tax^ltaoj .{\Vv o? JLijld! .{J^oj^I KXL ^o^-po* Jba_D{ 

oJsJ . Jhw$( '^o*. oi JLpKppd ^opo S^s^. JLoc*} cx-KJ 

:i\_aXc>i (Lo^jlL? Ja_n-\ : ^civ>m m JL^.{ Joe* 
«; 

.N\-jL£oj (ooi :>^;llaj wo* jkoo w-jIKjj 
X ^ f 

jb>Ji wVtJL> \^v.d Jboi* {la i^.,j lloo -oi? 

ool .^^p^jIIpo} ^.\^)J : o^K*{ ^o^jld IcLiOt^^ wot *.JLooi 

.*{{ <* .^j.jlloo wVtJL» j| :^^.jlloo ikjuv3 
j 

JJ \^.avam.1? h’{ lv^\. w<jp 

. wOO) ^o ,L3 

^Aoi » aa\ o? JU^u. pay? ^och-U ^.\.»{ Jb^nS JJ{ojl 

.JLn >.»a-3 oia xxa ■ ? : fla-jjbo JLjo3 {io.£V^JhoiJLy? JLiL*{ 

•^*-V/{o oooi ^-ojuO {JL^d JloVlUo .ooot ^ov-K-J 1-^l.J -op 

JLiPjj -Pio( ,p> c.nno .\o-^n j,m ,»io Vooi-X jop^too 

^ ifcOpo j^-QD t~o .po{ ^^Xoio .Ji^\JL=> ^-U/U loo 

ov^ No*p» . JLs^JL© t-s JLp*-j> * »o* JL=>? 

'p+zo 'VXoo . (lOV)a.*>? ^o^jJIq\ JL=wV-P? ^-c*^ 

^1 b> 61 q.ax^a{ d^> {lo;a^mava\ . . . . jL_^p^ JJo {j*-jb 

^OCx^h^l wop . ^Ollajl^pO N^PO || .eLCDOjLdD?l <a_*jt 

i\pop©> woC^PO . JL^^jo u^h ooc* .0001 

{k-o-o {lopoupa^ )lvix> Ipo {?o».\^»oo .0001 {l^-.^r> 

091 . Jb©;.n\ 0001 \0001 g^poJLuo . <6©^ 

^n A>) |aa\p>o voc^\r> h jLu.^3? .{061 lp. n^. noo-v\ h>'t-3 ^? 

a Cod.: b Fehlt auch L. c So der Cod. 

11 L. o^apjooooX.. e L. xoJ-uBil. f Fehlt L. s L. 

u Cod. und L. 



— 14 — 

Jl*i_d! .!^?o )m °)Vo !^jdVo .a (Lo}o*k-uoo i^bj 

6 uJcl>h^o d o! Kj( pbj *_d jo^iao 

lWj )Ji .JlL^^Q^o h P .gkj! t-O^iD ^SiiL? wbi^ 

6lCuu_D_».( (io^uoo^ V p+SO (Lo^jOuJCDO^O . iiot-£>M ^b.r>! 

^ooi-X !oc* : jx>qAaJ) oiboarab) .• JLV^o 

lx-a^f || .ja^-cbo loo) Jk^b ^ . Ih^Jilyo (K\xLu> J^adj^KX. 

(UOaIo Q-£D^3l.f <0^^ ,,Q^jlkj !}o£k^iO iJb^DD JL=iV-JO 

:JLp>^> cljj^ljlI ^y JLioajo^coJL!^ .JL^^ooJL^A 

va-ocg_^tsj JJ> Ja_a-i . ^oo^Is^d-3^ tlo^u*. ^->,0 ^oodlc^o $!!* 

^ J,Y1aA-Q~> . Jl^jDOJDJ JL^OI^X j> aaV> \ ^ClN. dKj JJ ^Ot-'O^O 

• J-» y * 1 nn ^\s kB I j ^ i i ^—. ^.v> JL tv >\ L 

: jljh^m ilo-Lioo! JJ(ojl 

^JU^oJo JLjQ-9 ilO-V^ ^.-IaQ-S. JOaA^ N50>V( ^,\oi 

JuA^DQJL ^C>V->»^\^>? ^A.X&t .JlCL^LCD N50>>J j).C> lV>oj \iO? 

\s^o v ^la xim\.o v Jjl^^o v 1 va - ^ ra(o v K^o Ji ra «v,^ v Jl~^ r>v> JJ 

^uy . JLai^b :^» Jim 

> ,ooU-*>? . {pbh wbp .JL^jjooJL^ J^i\<b Jiw^^mf 

^©OU.bO .VOi y\ o( . ^Ocx^- II v0-**^ . J.\3la ^idiS 

jjiv^jL looi +s>y JjLo( . JLioaJO^mi JjL=>j .^cu! 

JivajuJS.^o ^s>y .oJLJDaio jiavi.(Wl S. .’i^oJb> 

N^o? {XXv r{ vcln^j=>o :IKl^d Jl^o;\oo W^lj Jx*a-\. 

♦Jftov :KAjbbtJD ^jch : w©tj J^.1 !Lclx*>o! 

ch\a? JjusJ ajubo -.ufi* ^JdoX»$j owK-J Jxao (Xjl!? JJJojl 

v^ochX-j IXaXxjo : Ji^aojuo Jxliro? (K^t- :^,n* ^JdoX^? JujQ3 

. (LqaJ'^u ^0 JLi_bt^o? JLoJLk^sd . wc*ok~! Jl^iao 

•n Jj. : /po)o lloioiK^e. b L.: j-^-.ol_c. r L.: yo-^oa^-. 

rt Felilt L. f Cod.: L.: vergl. die Anm. 

zur libersetzuDg. f God. u. Tv. (cf^) o^. * Cod. h~>\rjdpo, 

L. Kjfj_o^io. *' Cod. mppi, Jj. «xpo[. * L. olme A okale. 
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.^Xoskoo y ivi\ (kao(kjt ok*( ^ . jj-aocLO ok-( JJ 

kj*0? OOI .wOlOkk J-J-v^Oj )j—LNOO vJL^JJ2))Jo k^5!^ :k»JLib*jD 

^ooi 1^0 (oo*J ^o .W±ax\ ^Qljl^ Jk^ko-2> ^Vko ^-\°>Kj> 

oo* .•Jk^J^1 ^*j( .ioog Jk^oj Ji?jl»( obio V»A1 )l ||\Jk^pj 

Jui^jis! |JU1V)0 v(kit.O y^l .!o<XJ OiLqlaJ J 

(la^yta-ra : JLojl jL^>v dj3 ^*Vko .^^sk)* kj*>? oc* \wOioJk( 

.I .a\.0-0 k-iNo? JL*>( *.JL^Vcl2la -u^kjLNoo . ^OOlkl—^ (1cl-.jv.jo 

y^N..flk>0 jjL* 1NOO V JLa^OjoO (kkll yj k^OJ C* 

L^ojy k^o;° -Jk^W? k^ojo .J^o;? k^j>jA. -k^ (kkkk 

^vkk K.)j-ad! och --k^o;? k^; vJk^p(o 

•.^kio Jb^V( y-( .^Kmj (j-Lioo fju\t w.cx la_k k>Ot-^ %ko-^ 

^Xoi?o . ;mv ka. ^Jkoi? k^-^o . ^kkLo ^V1 vo<x^\°i 

Jk^is!? k^o/o v (1;a^\o :^V1 k-uLioo . Jk_o>'( ^*-010 .JL-l*>1 

(1q-J^jo ujjkoJ Jk^-O-3 ^Vkk v^^kiOJ OOI || \w010 k-( U* 

v jy-m v. ^( .Jk^ksJ woia^^ud-S ,00^*1 ^ooovjo: : (kuoj 

^ks>koo . Jk^j OCH .Jk^afo Jk^j? k^>l 

lo^. y-.lv.COJ )J JS'+SZ .(IqJJ^jo oJ k=>( Jk^kO-3 .(kLOJ (*jU 

.(kii o* .J—qjl Jk^^ ^V1 ^^^kbo? ;mv $l> 1jjlo( .(la— 

(kkkk ^^sloo Ju-»-v^3( Jj-LUOO V JOxl\ (KJkkk oio 

V^o(k*5* Ooko . JlA-O^O Jj—$k^O .Jbi.A^O JJ J—*3r^k . Jk»7 
♦ 

V ^0-vxSksOJ k° J-J»0t-OO .‘Jt^slviO k.(}0-u^> k° jA-OpO k-jl 

(kkl* JjJLo( (Ji Jj^okiO )Jj OOI % okk Jbuoi-^ )J k^t-JOO 
♦ ## • 

^ V^\-3ko y kioko . JLl^kiO y? -OlO .JkiJLO . JlA^O-oO 

I .(laioo? JLoM^o (Jkuol yo ,Jk^^3 ov\. Bk.k k-oo( .)jlVJjo 

JLaioa^o .(kkkk (kVob y^-oJ . o^ku—( 6^K+U w6j iki^o y( 

06) . )j-aoo ok-( .JLa-oP® k-$Lo v JLo^to . 1avi^u.V 

(kkl Jliookbo? . I^.Jt.1 y-( . JL^Of-O |.l—l NO VkOw jj-^kNO^ 
•• • / • .. • 

ft Cod. !. 
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jL-v ocmo v (XXL NXca. X^oo! 

oXJ* .JXaL* Jjjl_d( .^AxSts^o? Jbo JL^o^o . vjc^bXvdj Jb»o[o] 

v-aoXa^o JJ J axiaaS. LaXcLXio ySio . Ji-y-o^o Jx-jL 

Jbo Ji^jLXX ouldXa^d* Jbo-oi -U^l yOCXjXz* Jj^i Jj.*lY> 

^X.z X*dJLd .(XXL oXJo .^ocxiX^ X«viaa\ Lc£^LX>o} 

JjuJZO OoL *>(X^oL 0<X X^(o .{J^v^SlJL XOk. y^Af)X^O ^ooyi^o 

v l'Mfn^\o .I^KAo .)A'g«Y) Jj^ivn\ ^\aX*3 J^i^o;- 

yl . CxLo. A.JL O CxLo-lNO? | JL)J o^ *. oU JL.\vaAV3Q 

ocx .J^^o v|^i\ yjix* . Jjx>y<\mo (X^oLo JC^S.0) . (XiL 

• JUs^vB .^m^v. $L ^*( .01 La a.* l o Xoa. oiLo-i^o? (jl-j^o ^2lcdo*j* 

•. j.m’vVL (Xjjoo . JLcd^o-Cdo . Jl^oo$o . (XXoLo 

.chLqla^JlZ) ^o cxlaiv?? ilcL^a-o o6i . 1+^m^jQ vV^q^JLXa 

(LoJl-La>(o V JLJXL .j^JJOQZy.O .Jl.Aioa-00 . l'rCCL^ y{ 

U^iv) LaX jjwJLzo JL^d \ c*-XJ (rf~ LaX> Jj^Lro? 

CxloBL*BZy» 6( . OfX^oL 6( . CH w©1oX.( wULdXaCOO .Jjv~! 

. ^X©1 yU JLo^AO 

*.CH- Xj ^.n^mozo JujclB u>j^rr)Q.\3 cx~.Xi JjuiO JvS-A? JJ(oJL 

JLaazo>(o (X*iz»j ocx l©vX XJj JLn^^tefL )j.°> Xa^ 

XJL .i^av-> v-> v> aX )Q (o_^j OCXl r_a_X vBj-O -13 () r> i-i ov* XX 

: oy-Xj (Xiazwj vJXi^oo Jjlz>? ^.cxaco ajpo .cJLjojL* (XiO^jX. 

♦ jXi^.oX o^Llo II .(^oa* LaX JJo .(La2u;.A> LaX JJj JJ> Ji.o 

v^VXazo 1 ^AoXo . ^-OL_o>Xio dvo<x^o? •U'^oo 1 cx-^qaN. (LoL( «^( 

•lr^ LaX> ^ooviCL^a^Lo . JLa- vX ^och-l^o . l^£i* ^oouzo Jibo 

.(jjaoo (XslqooL ^ocxLq—o.a JiX JpovJo . JLojl JJo JLojl ^o<>o 

^>5oU . (X^X*XL LaX (XX>J ^L>L ^.l^viaaBy? yy X^oJLd 

(^aa(X) (ocxt^ wovo .JJ^X^XL w6i? oiLaX? jhax>a_ao .JJL‘^-Q—. 

a Cod. c^.r L. o»\.. '* L. lloioj-^-so. c L. jjtdjt, ..aus 

einer andern Lesart herauskorrigiert, die ganz gut J.^^' gewesen 

sein kann“ (Bkzold). d Cod. L. voo*jjo». c L. yoo^yo. 
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:^oJi JJo wbi -‘l !?oi ^<x^o 

jj._D01 V jjJLO \Lo.^V\.r> la^W. JLo^Ol* * O^O (lci,l<s<o( X-( 

(l.a_QJLO . llCLoVl ->» Jj; jp^o ^oojlvYi^i \ X-i . JXfcooo 

V ilou^o^ JJo (La-^OI ^Oi-X . (la*Yia.T> <XO !Lq^OJl)Jo 

.JLau^J o6£wo Jjooi . (^n- )ln \ k-( ooL 

.ool (lau^io . Jla^S. o . £Ajno* JLoioi :^oi-X-I f;-oa^> 

^3 ^ooilan-^io .c(Vano/) ^ojJL^JoJX* .b(?o^? jj (la-u^oio 

ilo^-^} »-• c*l r> Olio^U^AXlbo .JjJLQjJXo* llQu*2io .Jl^Olajo 

JLq-^jl3i Jbo obi JLj; ^Xoyo X»(o JL\oaja,\> 

. JLl^31 |L>ai^ . iXXt ^oow^-io . oiJLqjlo 

oil an ool oi^aA^oo . oiloXXo oila>u-o^o .I’yo^y 

.(lo^ua-Loo ilgo> . Ir^Lj io^y llojuJ^l voila.^^jpo 

Jj|_d^ .lr^ laX> ^ooiAX^j ilaU.jui ,*3 JXt-Xoo 

i^OQ^J la.a^ V ja-J b*-X*( . iX±30> lh>JLQJ ^3 (o^OJ} 

. (Iq_2l*^u-o? Jla-u-Kio (ooil *_o . (Xl^oi Jl^^.3 (oi-^J? W 

JhaJ^o) . ok^X3 JLq-2uj wbi jloJ^^y^ JL^A^ 

V^b .(^4^ (jjo> .JjK\.^> ^lcooIIAo .JXXw JLslqdoIJSoo* 

.yOO^Xj) |j JJjO vO-j( (XXij .V^NoN. J3J/0 V 

.p+zo )a^J3 h^l ^OCHlVO Al\o . jLl\jbO /JL^JOiO ,dJboaiOj 

.anbao* JJooi oXj Ooi* ,JLw^A^ fJboa3o;> ^ Jj-^d 

woi v^i? NX£o>o (.)iJXnnba-CD hJl^o .g JL^jOi* )j^o 

JL^ja^3 oot 3i) NX^3o . Jb*3* JbiXjb? Jj-oo .'JLoa-a-o 

!la-iiooJLo ilai.^l ovX . fkoa-so! ^ fl;oo . !obi ^ooi-Vl? 

Al^lts^oy jlaiVjlJ^oo c*.X X-X*o . Jo.cn°> ^ r^0 • J?®» 

NA£no : ^i.; it oi.oj obi 1Jbot-o laX y^Boi .JLno^jo Jb; vo-N^t^3 

a L. l^. !) L. lio-^iyo?. c Cod. u. L. ?io-3o4; ygl. die Anm. 
• • . __ 

zur Ubersetzung. d L. bo^b). e L. J_^:q»o. L. Jbubji. 

^ L- h L. \U L. b-o-i ^ L. v* ^ L. i-00,-0. 

2 
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^2)01 l\ .n)L\no .JLl-$L La A ©obLo . Ilo^ua^ 

IL^joo .JL£^a3 low 001 ^ .JAo^ LqlX 

\ a ok>a.JL jN- f j n . fttCL^O iLo-LiDo! . JL£^a3 JLj^oO . JL£^A3 

b^j;j>oN }>U oC^ KAo 

JL;_£jooJAJ| JLjcx.3 Jl;_£ooo1^ ov-K-J )j^o JLjLiob e)J!ajL 

^CH-Jbfo ^c*JU-a=> JLooaooo .tioava U.ri..'*.y>y ilo_Lioo| \ ©v^Kj 

l\ o oiX^tv, Lo.2l^ : Jjl>! t-uioj (Kuo.a^oo . jloA^o 

.JLuKib la,°>\aaa^o : (LaA* •> lib!? ^ooA-? JLjj* 

JAIAd . Ji^aiia^N^o .(Ioxo^jlo . JL£>aco .AAL 

Jjjd} Jl^o 001 \olA ^ Iclxq-^ vJLaioa^o .JL^3° .JLd*o! JIsAlL 

. boAO^j Jl9ocd . JLaioa^o .JLAso JA$o! . Jb>a^D !AAL 

.jaA jboiD ^AL jh-O? Jbo och -cm-. U ilCL XU V (W^A 

o! . J^t^OO )jOOi^ AJL£^A9 o! JA*-1o>00 . JLls30 JLs?o( 

As^^o ,l'oA? JAaco d^©^lA> w©v^ .bo-Aa^^s 

JLK3o b>jo! *jlJl3 . j-Q^oa^ ogco ^ rio ^ a a^j 

Jbo o<^ oU JL£$aco v JL£>aflD . Hq.jj^^jl} ^ JLsodd . ;oju\ 

61 jjAboo . laboa^ JJ^o JLKs JJ* JLd>o! 01 II . JAlAo JLum 
7 * * * 11 . •• • 

Oc*} wCH.^ .{Loxx^A© AJjw'^^j^OO oi . JA^SO JjOcxii K-JL^aJL9 

aJl3 .JLAs ?La ^.i>.yi.^. fD ^_do . 1 Lojuu. -£-a? JLsaro oKj 

viLjjsaJ . JL£$aro> JLsojsd . JL^japo oAN . ;nA jL^oJ 

b»o! )J loo A . JAloo Jo_o JJ> Jbo 061 \ c*-kA (Lj^oaj 

. A^00 )jooo© )AJl£^a9 o! (x-IAJo . Jia^oaa. JiA l*lo9 JIA 

.JL^ )J? JLd^oJ otA JL£jaoD* Av.£^d . JL£>aca© JAIla^Ioo 61 

^>ch-IAJ? \ c*A-> JLsacoo Jiaxib jlJLs . JLdjo! ©t_uo * rr> »oo 

.JuOboa^ (1°>! .JLloS JiA .JLd^o( JJ JLj_o )Jj .{Ijudoj 

JLijo iv^^sloo} JA och? .Iloo )J . lljuoaj 

:i Ij. ouaiL. h 11 juna. c Cod. 1-JQ-fi. d Cod. voeiuL!,, 

1 Cod. o»\ > 1, L. oi\ > *. 



.ifcviiO JJ* 1^5 OOIO .jL2^^kA30 j JUitoo 4^ 

(LjdOCU <-^1 VQJ01 • (Jo-29 (Lq-L^OJ '^s*3 

.ilo-Lia^ )Jj Jl^o 061 : ©v-KJ ^ooiL^ ij^, 

^L . voc>w^-! i^LL . JL£*ojaD* sJLaW JL£>cm3 

001 : iooo,-J^oo{ poN Jiva..oi oKJ J^a-coo .)v>^\;o .JLoKjloo 

. ©O^J? JLi-CD ^ch-KJ* ^...Voi i 1»jloqlJ ^LVL* !Loj^)L n^o*. ^ou»kooj 

eJbO IfJSt JL£jo_03 .(^>JL JLijicUSD dwOloJ^!? C'iJSol ^ bifP^VaJL^ 

p^Kjj (J* 001 :oK*! JLjKjud J^jojod .(Ljudoj ^LVJ^. 

oa^ J^I loogo .JU** ^OCHJ? (Ljloqj I^slL wOIqA^ 

|vi«N. jo . Juojl ^*och . oiLo.\. f^og^3 3? JL^Vcudoj /{Ljldqj 

(Jo .^j |!Ljldoj J^lL wcya\\ ^iiQuu»Kio (Jj 061 •. oKJ 

^Q°iil JL^VojBD ^ooogjj J.X-3.J fljUDOJ OOl OiCL^^i c-ULoKjU 

. u.\a\VJLs ,JL^Vaxp; ,qj! ^VJL v JLqjl qiIgX ^>ovjl^ 

.iLo^U-^^JL ^OO^hs^U \ yOOV-J^-i u.\»WJl3o .Jb^oViO 

.ch^d '^o lr±juz> JJ *.!^uld! ^V1 ^5 ^jq.^ i t-so 

O .ir^U.2> ^..D^ ) t-DJ ^ KoV{ 

^VL ^OCXJ o[ .^OCH-k-.! (LqJO.vs^1 JLiL^Io V ^0*20 JLj c.^ 

. ilojo^j Jbjj JfcO^L ^t.0^00 g!^VL ? JL^Vclcd 

^VL ^OCH-J o! . JL-JQ_^ l2-U;0 . JLjQ.^ ( C*JLO . J-Ja^ j-jL 

JLJ‘; JL^oAj ,hJLj'KAjo Jl£Vq_cd 

.(j)CLxjy JU^k.3 0 . I30 061 . JJLojo^^ 

o! ^3 ;--£=>? (Kajdo . ]^>v3 ^3 oij !Ka_co 

(j^(o . JLjKjus JL^Vq-0d ^VL ^ooop 

Jl^Vq.00 ^VJL ^> 1^0 J2.3J Jjo och :oK+l JL-jq.^^ a l^l 

^o JcXOiJj wC>1 JL-OOi . iLoj-^L <’r^? 

. Jujol^ yj{ . >Lo-V} 061 ^00 \ Jis^jy Jl^Vqod 

Am Eaml 1 b L. «.m<<|xv&a*iif. 

*’ L.; Cod. Jjofr^. 
*‘ Cod. i^i^« 

L. pel. d Jj> o^/li. 

1 Man erwartet Sing. © Cod. !j>il. 
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•r* 10.001 ►ch^> woi .V^ • K' 

I^jo-^ y-t : v^ra .t j-JQ^ l-ooi .i JLo^ (ioj-?L jajaJ 

Joo.^-3. ro( y^l .aoi-\. JLouiii . (Lj-»il. c? 

j^aJ ^oi JLoo ooi \oK-i (oml vJjoi 

^JLooi .oC^. ^y+^y JL^Voxd ^Vi +xj chjjo 

^OO .UOaJl JL^IQ-CD ^3 

JLjq^^ . jJ^sA.;x> 5* . og.^ JLjo.^ . JL^?olcd 

L»ooi [a K']n lol^. ra ^>fl°iy +s>y ^-61^0 

JL^ia-co ,aoo jxaj? JL£io^r> ^o (oijoJi 

J—iq-^ bJLjo-^ ol^U 

Jl-JCl^^ *JjC>1 Jiv>- moi <^+l k' 

__i_p^ JL^VQ-QD ^LjJL ^3 ^XJ v£L2J *-3) Jbo ooi .o U 

^O {oi_=jJl wOl JusjQ-^ Jl-001 .c*C\. 

JLjo-^v^ yj . c*jl_3c oil \Jj;^f J^io-CQ ^ao o_2Ji jL^ia-Co 

La_X (loj-iL s^. =3 K" JL£ia-Co c^jl- J3.aSa *Ol *—OiO 

.= .1 jL^io-m ,» io^j? -OI 0O = .t 

yj, K.= «” i-1?-^ <“ «=»’! --^= U’1 

JLjcl^ JLooi m 

iamo 

> Jbo ooi v |joi Jha-o-co( 

>r^ . !ljLoaJ ^o (juLioi JL^)arp \oks-I liiajkj 

woioio x^\ Oo *jlo--Oo -o*) ft \ ^a.\>^o 

JL^IO-CD ^OoC^-OO .(LjLOQJ OiJJO Q-^^v. O ,(ilQ»JL>5 (Lq^jUla. 

ILjudcu woio .J_cljl ^och-^-! . lyyo-xx Lo^. oii^o ^iaJi : fj-i'l. 

^3 . v^rar^ JL^io-co s^+l .jiia^i ,o;^j-pO Jl-;_jo\2o 

JIq-xa-^jC^ vaolj^o . oito-X ja\io \ oi- woi ?LjOO_l 

J^Va-CD ^OoC^O . Of . (ijLOQJ CH-10O wU-£s^01 .‘^3 K' 

. aari' JL^Va-co ^.J . JLojl ^061 «. oilcb^. oi-lvo ^.n°i ii {r¥t 

b Cod. JL^i^-co. c Cod. vL.i.AflLi. a Cod. oui.. 
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jjc^ jiv> ^ CDi y- l yO‘y.,^.1 » O OV- A*J o (ijLoQjo . cn . 

1+jJy (AjuDJ i n rr> o> *.oU { JL^A^ . Aj^* 

JL^io rar> wOiaJiia A^ <JL^h^o 

on 

j^ol^o Aow (jAL JL^io-in ;^v . Jj-jlL 

{AJl*3 c*-A-i \^=d K' (Ajlo y^l 

•.St (ijLOO-J *. Olb'Q^jJ yO^±*JDO . {jjQjU ^3 

^>o^AJj .bv^-m? il^boj ^LVL Al^ 

Li^O-CO . oi iljLoo-j >o rn^> •. 

\ JAaj 

^3 05} !A*-00 .JjO* j VI > 3lCd{ y~l {j?a^5 

^=> trr 

Ok>^3 O^ 

*o} wbt . (jjalx> ^> i Alv> •. oA-! 

*jlJL3 JL^jo.m~> oi^im A_o ^jl-jl*^3 

.v^=3 r^ ( Ajuo y_( •. OU20 cu^*. 

.oi (ijOSQJ ♦. C*Aw} IjlGLxj) ja>..00 

.(j->1 A^pC' JL£>QJ3ao ,o©i-AA A-O 

JL^iojao Ko wot JL^ja-Co ^o ci^A 5» || JIjlooj JLa. 

oj *.\^d K' iA^o .(j-ji. JL^icLmN. . JLjAjjuo A^ra 

*.Jjoi )vi r "Xfnj y+l . !?}a^*j) JU^Ab ^3 

ov-k-t .l»cx^> JA^.3 ;—jo* (A^.oo 

bv-o_bb ^LVl A-o ^uji;3 t-D> wb» 

(jja-u* *jcJL3 .IjAJt 

C*-Aj> V^TJ !AiL_D y->l .JL^5Q_00 ^O ;%\ 

Ao .oi llynon oA-} ^o^jl^o .i??ajl» ^o (A 

jLjuA *(r’1 A^r^ JL£ja_mo •. ^oov-AA ^ojch 

JL^io-co ^o ;oX .{mcu^j cxjAA wb^ oi 

y~l ijjQ-oj Jk^3 (^° V-p °A^=r<') 1^+° -A 

V? 

o* Ol (IjLO 

a Cod. =3 pc'. 

Ubrige fehlt. 

b Cod. fehlt. c Cod. =3 K'; c: 



K' 

.Voo^£vj J^j^l J^oVi J^’o-cd II *:* ^ l^^rol 

v i$Kj v ^ v v uTi.mJo v JjaA v Jj^N v j—oo 

V ) -Q.-53CX j^CJ^.O V i^^JL a|^Q^O V^^CD 

. iLa^^jtV w6i •. J^{ 

^3 \l‘±J->\ sMS^jJy {j-$l. JL^O-CO (ochJ 

Jj^^S !^5l^3 .jlciXL^ !j-Vi J^Vo-CD 

3 .ra p^ .J^>0-Cd wi>\ 

b\^r> ^ (lo JU,. . jj^^V ^OOvJJjO 

Jl^Vq»2D ^VL *.olLl 

JL^Vqjsd Kil ^ wov^ 

• w ^QOjJL^O ^U^J3 •A’1 

JLjcl^^^ zd re" Jl£ jo„cd y-l 

I-)joi } y> , nra? Jj3.jl J^jdK^d ^cx-i^a t-^u\ o || ^ro K* 

Ljo^t> ^avs.i>v)Q .n.aJj ©cx -.oK*i c(^)ov^»j-? 

jjcxo .(LaJa^^ ^.ch-LV^w v^io .JlJV-^! 

y~l .J^Sn z>i cti 

^Aj|lO -.pc' J-Ja^ t*> *J^2U? .TP^ JL^JQ-CD 

r^ wCim3o .i J-ja^ lc£x. 

Q-\. =3 OOJL wQBJ ^O V R^JLojt ^ J-JQ-^^^O 

JLVJ^ V^r: .(Lajd^s^ J^ja-CD 

•\° ;£aoJL> (pD^oo . Jl^^Slq-9 

•.^oi-^oC-j J^xjKioo .boi )v>. ~\.ml 

Ih cuA. jam 9>» ocx J-^ja-co 

U2Q-91 .JL^jo-CD 33 r^ y-f . Jj-$l J^o-CD oK-(o || 

5^-l-jo L-i\ o . JL^^lq-S ^VRz> ZJ faja-oJ jlaju.:^a. 

a Cod. jj-^o. h Am Raod: jf*<. f Am Rand: b-Ul, 

:oil heissen jT*JI yb-aJI. 
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qj6io 

ocl i^o^oo : =3 JL^9o.jpd JL^oqj w&iofcvj* . cxX-? 

061 JL^cum oKj |ig^^ . c* vi > n -201 

.JLjg^ jbL *-~^ . jb^( JL^ioj2D 

J^jo-OD pl6 p| 3^ JL^?Q_CD y~l 

JU^o-rc] low % ijbL Jujo^^ ^3^0 \ \^3d 

j^pKiO v33oLo .a\^33 j?Q.YYS> [p pc' 

p~OJ JjQJsa^ V^33 JL^jcurb 

00L0 .)jc>i joa^ojool y^l . Jujg^^ o *.33 r? jJ^io-oo 

. 6C^y J>Kj is^jol . <.m» mjL2> loN. ^o jgaJ r-o 

^VL || .Jl^Q-OD K' 

.(ll^VJL) (LoJ'o^^ ^.LVK^ . . 

JLjq.^ syj> 061 j^jcLTD w;_oUo 

V" •* ctd 2d jL^?o_m ^9 oa^3 jgaj .^3^ 

5^0 •.V^K' jJ^o-co cx-K-(S w6i cm> rr>j^3> IcC^. 

.^^CT3 .CTD K* bJ>-qVQJ2D ^CUOI ^>1 

. pc'cn 33 . (Ljb’JL (LaJOL^ 

. ijJD^OO *.00 33 ^20 JL^?CJ3D .^03 33 

Jul^>oi .V^k' JL^?q__cd N^_v . j%g\3. .v 

\2c^ . l;av>i lpoh^£> co pc' Jl^5qj3do 

lih^. . Jjc* JL^cla_3jcd( era za .Ljiam 

. JLJKjuo JL^Vq_cd9 )l9om\ *^309 oc* . LbL Jl£9o_cd \6^K 

Is6-00 (jbi =3 K' j^^Q-CD y+l JL^90J3C 

©c\? yj> Ilk* wV-oUo 3D li^JLDJ 

ooL ..p^roi )joi )vi.*. irol ^! .IK* .cfv 

J-3dm\ JL£$Q-cd ^ 

ll-okojO . J^JC^3i J_£9a-CD ^Vb 

Jj,| jj CH330 . \^33 r? .JuJCu^ ©C^ u->Ki09 ^>^20 . 1)1 

wtx3 - ,rr> . mKX (jjS^ K-^9 JjLOClSO .UTl. mj22> (jJoK 

b Cod. j-^iQ-CO. 1 Cod. 33. c Cod. r^. 
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. yci.ju\ (Ioljq-^^w u^Kib 

ocm !wC^oJXJ JLj^td . wk-ol! {>oj\^oo . jk^iXiinN o £wa 

. !Xaj3* !>X-. jk^X-ao |nm?>» wo* iljLooJ ^a daajj 

= lo-\ ^i-\a*30 •M- jLuo^p . !>X- 

(=3.l) bJL£*QJ2D yj || . JKjLO 

X^^a fcwaoj Kjimsj ^6* c.i iijLooj 

. JL^*.aa (Xjlo? {j£y 

lo-X. ^\io Alr jl JLuo-^^i dJL£>aao 71^, y+jJo 

Jk^i.9 \oXj Jb>aiw . jjc> Jbajajao! ^=> k' (Xjl_o 

opcL\, ok-N w6* JXajd loa-a^.* i$Xj> 

[XJ Jk^a oX? cn r^ JL£>CU» yJ 

woo ra IXjiud boaua^} 

ojX^o? v^K' JL^5a-m? Jk^aa o£y(? 

JL^aana (.)d k' [.] (Xajo Laa-a^. oXj* 061 jjX^n \ 

)v> 2lCoI yj> 3 ll^AnX ik-i-A J^oj^ oXJ 901 . cn K* 

loa- JLi^jod oh^l JLa~a©t Jb>a_^. . ^o p*cr>? JL)©i 

JL^jQJSO y*A . JL=>o-^ ©£*. oh^U 061 (Xjld 

wch n? !Xajd> jb^oo oIS-N ra cn 

Jl^^o-cd (:)=a re* [:]!Kajo tosua^ ov-Xj? 

JLa-aoi oX-! 091 h ra cn ^*i-ab 

NX_^oo || ^^.cho (.)^jdd> JLjo ) vi 'i.ao? y^l rare' iXjtn \. 

. ^ja°> rr> JL^Vo-cd 

<ixo^a U.o_>uu^sjt? JLaW ^o ©*->£y( (JXX.1 NX^sao 

oi-Xj (Xxa . ^ a lla^.^.t . {L^cinoo . nv>o 

a Von hier an bis zura Schluss von jiingerer Hand erganzt. 

b An dieser Stelle befindet sich ein Dreieck ^.3< das 

keinen Zweck hat. Die noch folgenden Figuren und Buchstaben 

im Text sind rait roter Tinte hergestellt. c Cod. =a. (1 Cod. h^varo. 

Cod. nK'. 1 Cod. k£;<jLco?. « Cod. ! statt K'. h Cod. odK'. e 
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. JLbQ.QP? JL^VaflP? o£v? JXXib ^cxjl? wbi 

*3_*J3D L^oo +s>y wo* *. IhukX+^jk. .^oj^^d Jj'^-d 

oo) \ ©v-X*{ n v>o . ou\^> ^jl.9£oo fj«.jJL JL^>g_co <-n 

JL.jgy)) {L^! (la^.^Aa *.woio.nrr> JL^oj 

[JLg^« ^ao .©£*.*} a JLiigp X*z> (h-aoo> o_-u*--^a,o .cxX3o 

n JLj^oj w6* jl^nv> (i)ia^y^jto ..6^0 JLXuAooj 

(iQ^^to .ou^o JLjg^j* iLu>! (ig-uy^A^ ©£3.^ JLsq^qp Xj© 

^ JLa>! . . ck±^o Jbo$> JL001 . ©*X-> JLd-CD oj llycxJ^) 

.,oovAft y^o JJ* ljJ>l JL^VacD ^oovX 

^DtJDO . X*)j^33V iX2j2DoX=> ^g\cbo . JXXs wJX^TD ^ppXoo 

0610 .\5v^*! ^>7 06) ^^-010 . JXXs X^l 061 

jJ* JLXuo cucl^^v-^? JLa>! • y£& JJ*^. Jj^ooio . >avi »> 

{oovJ? JLpbj 061 oJLio .Jb>Xs_ c (giL ^©v-X*! JLa3cl-0 ^,^3^ 

JLdiu ( gjto .JLog^ j.Ai. JLq.a (q-ao .JLjg^^ (JLcla ^CLJL) 

^X«( (jo aa . ^> «. . [JLjg^^ . JXXs ..As^u i^oo JLjg^^ (c*a, 

^0 oViXo? ^XJ :^©v-X-.{ jlojg^^ {IJX^o ^loXo* 

Xooio .^ojg^m 001 ^*-010 .dvgjgv^^jL3 .^©yJ>Ot~o} JXXs. 

jlo ju.. ^a.» JLii^i v y>£D JJ*X, JXXs 1+xj Ir^y (XarooX© 

iLo^L^sjL . JL. );.■»<* mjo .JLnaQjgjpo JXicd^o^ooy-RX X^l.jXikrgnvD 

^aXa y>o) i^g-u !;.aj*3* . jlai\3 JlSo^ JbojgaoJ .*6t-»X.! iXuojj^o 

\ owX-J i^iDQjgg (Ig-u^sjL v c*X Jbim Jjp^! (i^gju LoX. 

llo^^^jL v ijjo-uj jL.am^ )n\<Y)0 (JLjloqj ^3 !;.iL*3} JbggooJ 

.JLjloqj 010^^3 JX!? | (Igjbo JLaaj Jbo-gxc! \6^X*( -^.^opj 

w6io .JLdjL % oilobx. ovi20 JL^Vq-DD [^oo^Xbj] 

JLaW y (iXi^ami jlo >u.>.,^jl ^> vr> : 6^X*J (Ljloqj 

sX^w^3 fK^jgjg^o ilgxi.^^A.1 JLiiW y~! .(Ko^ \o ILg^^jli 

r-~*-\ ^3 . )i*Xyi jt^o JLg^o_o JLou^jl X^ai >Xbt 

1 Cod. J-m-3. b Am Rand: oj. c So der Cod. d Cod. v<u<x-^j|>t9. 
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ovX ^Qii\ ©C©. ^OO nx> 

.^©w^jAoo ti't-^ ^o )*o£©^oo . Jl©.©9jd 

J©o 061 ^ooi-KR ItsJJ^^jL lloJj.+.£jL ^©*J\. 

)l.j©3> J©o o©io .iua_co! ©£©. JLpb JJ> Jbo ocho . j^ansi 

imi.pnjb© ©<A. i^U Jl^o 061 . h~)j*>+xixj (j^gLcoj) ©v^ $* 

tm^ooJL© Ka. ©Ov. K-!* JL©o 0610 • jL*j $q_j J^oK^oo \!iIs2^k©o 

(Ll^KiO Jll:oL ©*A. K-!* }iO OoiO .Cd3DQ.©Q_£> t^oJbooo|| h'.i^apo 

. jKavi^©> im*J3pJl© ;m© ii ©CV ts^ly Jbo o©io .JL$fJ ii^otaco 

\{Lfc£©K©3 mv ovX K+U J©o 0610 .JLulSJ^jQjsb (i-ots^oo 

.\d^DQ^.£C>l Jl©©>|© . JljL}! ^OV^. O^iOJO vJj*O0 jdK©30 

J.»vib JJo .j£O>^Q-*a©0 .!$OJO Mlo .JLlhOO .Jl©A! .<0©*-^-!* ^Av ©1 

. iLaJa^O |©^>s o-QJL JboJLO^^© d!^a.IS5! !?t-^ fo©vJ* 

p;^© v ca^t-^^ooi J©o_dJ JJL?! JlASq^ ^_\oi 

Jdaitcu^ Ir+^rol fo©*j} J-poj • po! Krn *»v> * ~>yl 

l~l ^©vJJO ^>Cv-\© [JLo©t]o . 6 (K©.©;©00 vp©^ 

!LKXk©o (j©oL ^>©vJ.bo ©£©. AgsJL© *m©.k©>f ©£©. 

Jl©A! ^5 || . v©.3;.©>? j©a-©£Di )j©i Joopo . (Laja-^o J©^S K-cljl 

J©^s Js~a.ii (ioJs^K©3 Kjl . ©£©^ ?t-P ^©.c* ^3 }jp-*!o Mlo 

,(id>L^^jL ^*©v^ ^2S~j JdaJLa^j ^ JuaW vf!Laja^o 

.^ooiLpJL^^ib ^6o^h^l y£o JJ> .j^aflpj ^-©C©. !o©u* JJo 

]©oj©i •> ^oov-ISj !£C©A ov-^oojl^^ ^©roo* Jbo o©i pp* 

J©Q_©£D( lu>l^iOO .}Ro>\^li v> g . rr> -mk \s©~ : ©£©. 1^1 .... . . 
OOiO vftvL^J^iO ^VjokoiO} bibs©.2>V©0 ©v^ JbiO Oc*0 .JLj^qj 

i^an?i v'l^mj (t.x>^©oo (IS.©©-poo iLbO©.K©5 ©^ Jdo 

a Auch L. L>j&, Cod. c Cod. ■ rt*! ft «i ft ft . 

(1 Cod. und L. l^axo]J i^. c Cod. ^ILaJi^soo. f Ebenso L. 

o Cod. >mxroE- h Cod. liojpB. * Am Rand: 1&ol, to*\j (?). 
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cx_\ y^y jL.ivaJto^^ Jiva ~\cqI . oi- U 

j.Q^ (JLjLDOJ* 00^5 ^n&)» J^Vo-OO ^ocxXj . (ijUDQJ Oia.^ 

v JL^okoo lljuDOJ NoiO .JLq-JL 

.^O^^sJJD Jl^ JO-OP \o£y! j^^Opf? cCDOy^iOyJO 

|LjO^ . cfiPO^LouS ool f;_ok^oo io^ ^N.ii^oo 

Jjyud !jja-L> l-o^. ^OL.\ft\oo . !>joju ^o jivaj^Q^^ : 6i_*£y( 

lloxu^AO .(K-oo?tjo jlQju«.^a[a JL^jo m^>] .©£>- (o.jlj 

Jv> ^ rr>\ \ ofcy{ a (-CDQJQ-O V o^-.'s ivj-a I^ojl ; 9JCul> ^ocx-VLj 

Ciia^t^Jt oi^ $y^0 NijCLu LclX .iljLDQJ wQ^JJ 

d isft JJlj! ?S~> ^Xoio V JjjQjuO i^DOJOjOJ 

^-ClAcd 

JL*>oj6;-^.odi JUjo3 Ju^ojo^-^-Od! ©w^y! Jj-^o JA^LjlL IKo-a, 

^cuch iV?auu)0 (JtC^faiojo C^-bao* jlo v^yjJLKy? \©^fcyf 

rS^. Oj}0 JLvi jl?o Jhw$!j ooi Jhxa-aop! . (Ky^jK=> ^jjfcoo* 

lo i»v)( JLloj JLj;*aflpj Jivn a opi ©*-£y( iJ^.fQ^ v ifto^y*a.S y 

IK\^ ILil JJo N^-4fc JJ> Jl^o) 

ilj^DQJ y^l j| .{K^iOOk jL*y.OO .V^vi> )joi i.r^ 

J>va *ioo? w&* &ly woo «purb.,^ ^oov^b ^o J-ojl ^s> ,1'yycu^ 

JS'^ . Jl*>O JO JjPJOO^. 0\~> £y! . U-L-O J-»JMQjl>0 JL-jy°LCo( 

J*jl> £yjm<yu ^o JL*a m,y Jhooj olaQ^i 

. lviyi„{ Lo^o_ilj Jjja-u , IKjl .ocx-t^J JL=>Vo5 ~>y I'yyauj vw©* 

ooi |v>*y( La^^iaj Imq-oO . uapa-L-y.va^mJ ;oojko*oj ooi 

.,ojLjoN Afo^ la^A^j oi f cDdo iyiaITiyi oyot\jLbo^ 

(>59-^0 oddJVcxsIu!^ ooy lyyou^o . K^ji^a^ j T^y00? oc^ I^^juO 

. J^Vo$ Iffqjl» ^.,\oi cyyoUo .0^03 ^ooyVL ;^S.y 06) 

^>n nn °>K^oo Ij^SLColf ^oy^JLD .o)iy( 

« Cod. .mft1 bb ft_ b Am Band : IKm ^«Aj. c Cod. !iouu-.kjC^. 

ll Cod. c Cod. "^m.i. 
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^ Jjloo4 . (La_*a.jLZ> JC^A.9 

JLi-okzxao || !\z>$ Jooii l;>^mi^ *.64^0 yOV-^j-9 (ocx-jo 

(U-^-CoN ^O^JLJD OV^.»4 ^O^^-LJO (004-1 JJ* ^>* w £vJXdJ .JlNQJL 

Q^Q-jyl( ^XoiO .jbo-JL jjCH-Zi JLj-O^O jj O (iS^* {0O4I JJ 

. Isft r ^ ^ ar>oJLboo-Xo Y p-^oy 064 nn(* JL^Yoia :h^l++c*j 

jbjo-jsa-*! ia-a,M.y liyo—xj v (Y-ja-v-^ooJk^ cccum^?a»3! 

.JLq-jl JL^^cQ.9 ^**Y=> ai^9-Co)J oo \oY.f 

. (Y-Oojhb <JL*90 iV-.\3? Yjf ij^Qjo JjOlO . JLlYl-i ^o • '• • • ' • * • # 
jui^ !**olj-> Y*za . 'P-*JL'> b y« X^o^m.lai 064 o M O04O 

. j.vQ.va^i Lcl^cljl^ L-^llo . ul-$* £woo : Jx_£i.na 

.i^^2LCo( JSs^po oJY(* JjC>4 fccu. \-UL»t ^.Y>t? Yx^ZO 

io..*ajL* (** 9-0 w^JdU Jj©4^£oO .<004^-* JLYVo jvnvn^y !q_JL 

(.)oo4 (j*cuu* Y^-oi || Jl\3lVi^(o JLYY IqJl Y-Jx^ao!* wc*z> .Jb>oia-( 

llai-y;IY*m uJo) v3(o JYYjqzo* i**a-u [.]oc>i. i^-o^zp0 

w04 iYoo,^ ^ojL**oJJ .ino-^> Jjo4* ciS>9o . (Y^d^ 

^.oY^O* . JLnci-l Jb^o(o cOPO-Yo^ oYj *ju>4 

004 ^604X^0 +xj) Ak^xO+JD ilaJL^LKiO* 0^0-9 

)Jo Jra .,0 JLiia-l ^** 064 . Vv^-Kio o {jUu»Yao* Y>.^ao *.004 

Jmo-^o v JL^n. ? 064 N^^_*tvzo : JLY^^ Jjo4 >0^ .iju>Yao 

i**a.x^Y Jb>* |»cua : o!Sw.J !?©*-£ l^ool Ji.vr>v> A Yz^^ao* 

JlAno.^ Jl^zxo *-=>? 0(=h - {JLj-*VJL ildJQ^ Ys^ Jbazia-f JLo->oljl* 

t~o . Jboa~, 10.^8^,°> (0040 .JLa-? oZxjjt \0o4 *. 04I0-X 

ij_b w^it .JL^^^b o^JJ Yc/fo . Jjo4 lijQju JL*vi*. JLiizo 

ljypju<\ .u\Al)'JL9 i'nqju warn.9 {>1 o-x> )jo40 .Jba/xaJ 

064 JL^Lo-9 ^iL ^>Yza ;.xz .m.jo jivi\a^( Lo_»cuk^ 

rlijo-u )jo4? o\o3o .JbxwjJ .^5! s\->\? 

JLoL.ai JI-0O4? wC>4 ItS^D 0^0 .^JL-joi? t>4Q>a\ VCU04 ^-ywj 

Cod. J.xa>gp]l7 Lond. Jjou-^xdJI. b L. ebenso. 
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SiU ja*)o v JXcnJbbjo i\ jLa-gz> £ooJA • ** 
ooo cx ji v> v>-.i> 1»Q—.cljl > q!Slq.^-% ;i\ iOoU jbo» 

.1 ViyA ()?QJU yOOV^-OO . JL-iaO—k OopO 

vQJoC^- yOjL-^Ov ^OCH-fcA «)k\a-kaO OOIJ JjA $U Ana> 

:o\J yOf^ioli (jja-o v jlvav> .( lo-ait* (*?9-^ ^;vxS>» 

. Jh^jJ 'AvA. JLA^ ^ .JL^\^ (^^qd)J oc* 

.oog^o r±* !^ql^ Jjoij o\q3o . JA$i J^juL JLmo Jj^(o 
^ * • 

jXA.ro ov^ojilM )j^x>(o OojJ Jj— ! iU .JL*-$ o.vyj£v i^uu( 

Alvi-A; jo. ^ co j o6i |ijo^ vjbwjf A^>L [Ajv>*\j] 

l»Lo_^ ©» vcxoJL?o; !;..ofcop* JLa.oAo> ?XAja*5> liwjl> . oX.J 

{jja^ Jjoio . JL^rv^a.X JLjuA3 JLava jl» {Ajpo ^ 

.(Xoojbb ^A-JO J^o( *JL-j Xo^ OnQ-lAJl f jiiaA ja.cn, 
' » • • • • • 

• • 

lQdVojso wnj(o ij*a«o[)] JLioi* cxA-j? (XoQljcjoo 

.Oi-Lio ^0^.50 ^Q-*?LU -\.y *J3 JjJOuu JLlOiO .Xo.X.O 

JU^i.3 wKjJLUo uDoVciaO JLa . f>U l-)CH_=> . (j^t~cb tJL»9 oAlo 

anVoL^o —oi JAso^n oiLo.iao-*?JL^ooo Jj;_A oc* 

^UXn ov-AooLo Jjoi IbcLj^y JLAjj 01I9 iy^IAo? jAuaAaoo 

jbot^w JLa^ojl \\iva.\o *J> . ^jp*A Jhnn! 06) JLqj|l . {All3 

^A. A^ (00U .Jj^^cd sjlaJ woio A(o AA? Jl -i.cn \ 

+-0 . aniVo^o .^d |j : oAj jLA^o an!V<a^o . v.^A. . (>U ov\o oo-*. 

JXuu»L y f+.\+!o .LcrsiVoao volL aJLs . JLAj a^.iaXi°>v> ^*7 

(Kin) !Auii Xo . ^ochaA uXul Xow Iavo-jl ;~vS. 

.^;yiS. JLAj JLaAj ^!o ,)i <oogA !°<XJ JJo 

^ooAX^ loog : Aa-a .Jjcn-l t^AJJ JUag*. ^^-S> j JL» 

lyio-^ v JLg»c>vn? w6i . JLaoo . 

^t^iao \ lijcxjurx 061 ($?Q_o :oX»! an(Vo3lu( y 

olda’io gn!VcL3)jLji ^myi\ ^.1 

a Cod. rixAaj. 
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M o6» ,Oju$ofo Q^Q-9 > t^O 

ocx \ pl \ o-Q obi v K-^-oL ©Ox. 

. JLjtQL^ib? yCLD^ojy Q.N. q-30 . Jbava J Lq_qJlj q.\o3 ^ 

UL-* WCH IKajDO »*f*0 JLl^^QD ool \^j!o 

ofcs-*( )joi ^o . ).v> vy? la^ait? || lhq^j K^o .)j^^cd 

• A=> in n \ tfloiVo^O >&0*!o ^l-QCi:^ oh^U ^-Jpoi* OC>1 

wSjJ Lo^QjL} iija*;0 -cx IKmjso L-DCX 

ilo^ajL K^ool .!K^po ^di ©ila_q-o^$ . oK-f lilU JLK9 v 

ocx o^iul v^>-? uGCoX o~Si jlciiva.»ijtKbo oK*! ool .Jh>a-*x-( 

lQ0Q\ CLB ^*LU* v^-^> J^k-3? ijJLs! .»Ll 

.JbaiQ-.i LcJu-OJl ^3} !1q.X5-s>^5 Icl91 \ ^L 

:o£y! J>Llj JLsjof v Jl-Kb ^ooi^c Jhxiia-( lo-aiL k-y>L 

. l^j^ ujbJJ? Jb; vi ^ woi JhoN Jb>^o> w5<^jl ^5* oiLa-Qu^/5 

.Ji^Q'^i Lq-qJli ^?a^> ^0 1&JLD La20t-2k oJS*Jo ^ajj 6? 

lilQjA || .{J^>j;\a> fr'OP w^OLJt ) v> vy? .(mqju 

,b;.\\:\ JLuupo ,*>> wov^ . ©v-0*6? ocx .|jJL( lo.^A.9? 

.JK-CuiL Jl^JL $L» (^wOLAbO oLlo . ifTMftsn . O) o 

JLsio!? . c* .)j.^>oi ly01 Jjc^yfcoo . lCdVq^d os- .(K-ojl 

<->po . jj^oi JL-upo ,*>> byijof Zsbbji.? umVciio b <*r> . y,^^>y 

oa^Di •> J^p^o ^05 01K9-Q: olS^l !$1.N cJLd$o( 

i^oyjo!* K^2> cQpi>aai j?» Ihclxj <*> !Ka.o* Jj^-^-o .o£y( 

Amj? tJu^i 1-D? JujL-Di j^aaiij c^rcjK^s? T3^3 ooOx 

^^po!K\3 cOD^CJO ^XcH (.)cflDVcLOO ;m\ l-uoKjlJo 4-abQAl i^Q.ajj 

'P+XIZZO ^OjU^ojL^ 061 d oQDiVaQiii^ 

.O^J ^iCLJL . . J.A-* ow^a*»=iO . ovX-? (1dao!VaajLj! 1 
• •• • •••♦ 

tl<JODiVo.ai]if (?}Q^ ]^r> I^^JUJo}? !^?c^ 

3 Cod. ^io. 

IJ. vO 1^ i O !. 

M Cod. fclllt. c Cod. ’’ Jj. .co/io^lu!. 
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I n . \°>1 b^bO . OV^b—5 JL*-j c^bQ-JL >->, rn >EvbQ5 ;_bCh£vb(35 001 
• • • • • ' • • • • • • • 

.^ojL-joJ (Kajm J^-^-9 : oKfJ lla^-L-oi 

Lo^o.*-\. . <x^-? JLuj^(i) ilo^.05 j^oajKioj Jh*3 001 

; Uo . cCo Vab© cm a\ y^^.p))^ JlsJ!^;a*b5 r jbabaj 

JL.oc>» facLbo N\bo .cCdVqjso ^*5 JLa,o.\bo \ JLioAbo 

.Ztt> N^bo .iKxJ^Vl. IKl^^o N^JbO WKi-^-o 

JLD$o)J} y~l JL^-DQ_DJ Ih^y'+^O j$ol ,.y£B JJt-^ )j0010 

\b±b3ko*30 . ^OU^-UD ,b3 OiaJ lyll JL^’CL£DJ Jbo *. oU 

JL^5Q.gs och JL^dJ^oo JL^-sabj oyba-jici^j ^o^i-n^b. 

JtO^/abD 0015 Jj^( jijLa.\b3.z> Jbx -OQ__D ^dJl6 Ol_=h5 -01 i^Clbn \ 

cCd’Vqjo w iVbo Jbb cm^bo^J o£y( *^bi )j>_d{ . JLSl^ )J Ji^JbQo? 

5l JLojoJJ* yA JLjLoAbb jjot-^k ODDu^bO?! (o©10 JkJL^O ^*^01^0 

vjxba-k^ JJo JJ )Jj JJ* JlAbajL* JL>59Jl=>5 oiK-^^bo JooiL 

cxX K*rb jj*a_DO . ^oJLo )j-*!* h^lK+KjJ vbs^j* ^y 

JL£5Cl£D K^ZbO . JL^O^bO* lbOuut ^3 IKjlD yx+.STLi . JiAbXJL* JLu^oJJ 

.irb-oa^o* |.ba aq.v^5 ^o^ajp ioX. ^^ajp ^3 jaa \y 061 

(of) ol . ov-K^ okj 091 .{k*x> w6i* ^5 iia-*ab-D 

:oM i^oi-co? !i)uo 1q-Q)\^^v> Jtsw-_s>6! L?y> - ^ ^ v)j.ba-»K\. 

0KJ5 J-sl-JJ .o_\_ ^juju09 JLo-! ($&ucd? lks>oy Jibo oc* 

jjbi-DOJb Il*)J oty! JLC^j v JljLCi^bbj i^JOJLZi fcyJfcyKjO 

tAaS) U, || JKjudj j^^op .011a i>.\-^ jJo \x*J5 

NXtJJ ^.l*.:bj5 )0,»bO OC>1 JS*^b5 lisji£> ^5 wO) .j^OQ- Lq^o.jl^ 

S3GLS>y ILo-O^^ bo oK-! . Jibaba-i Iq^>cia\ oiLo-i-X^ jbo 

'♦.uCDOj \ cCDOJO^JD V jl’b. ^ Jl^l-DQ-D |a^l> ^3 0015 

^-5 juiLQ^bO v (50VXJDO jiAbQJfc'O \cm.^bQ5? \u^-*50^3^ \ cTOu^ 

\JL« '•.li-^pao **.jLbo[L vfaoL \Jpo! \^Aoi ^OO^K-J 

,U\X5 JlbJL \ J/Q.J \ )J05 \ JL^v^ \Jl^L3 \ Jo;XIV **JlSj2bjLb3 

JjtdXbo ;,m\ il ^y ^^0 *»o Jb»aba>!50 

^ |*.a^b3 '^o JoovJ5 ; Lj.^s (.^) cCoVabo 1 * o \vn N\io 

Cur-Jt 
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o<a va, .*jO . *-3? )j-aJ .aJL^t 
• V • \ • ♦ 

i'N^SLQao^i (061 Jbxava-.No JL..Wy ^y JLslV^qjl 

fLa-Oyuio {ta^yyo lo.a\ .JLIyi-lo JL^av-^ JloVtJL^ .NjQ^o 

lh^qjl ol JbvJio y iQoqj—; va oo) jyyo^u ^y 

oi- (KXjCLib Jbo ^CH-J^yi iJ^CLJL JLvJl .{Jk\au.\y oi 

JLxix V (fJu i^OX ^>©yk^i lCOJQJO OV- '^b? .ifPlQVS 

.JL\.\y 61 !vava-N JLcdio_cdj Jy^V3 JLojJa* Jbo ^©*-£yi (^v-> .V 'j 

l-^X^CUL . \htt.*\) J^JL ^ C^’^oll V 0015 Jk*! )lVi\^-n 

oc* /^oow^y i 0itj->l fy^coN d(oja-Va3)jLj( v) QjCU^JjjN 

• _! Njo-^ JLiigAy? JJ (J^XjoyD ^clX uuJ}> Jb>o 

JLxd oov\. Jo-*- Jjoio .;y>^ra-N !J^l9 £w-»l 

Jbo och r^cx-^yi JioVUj OL^-y^W v g<xoo v-;^v>.( (mouo 

^a .JiJLoAyi Nj<yu* JKxjo h jaauiJlvaxm,.! o*J}> 

Loauav.^ N£yj :oh^l (yyx JL^clx vNU oJ {k^yyio w6i? 

jjydD ok-i Jby.3o< Jbz>o_xo .. ov^>clX \xy* || woi (J^^o 

vopciv >-*©i (J^ajo lo ^a^v » N)Sj lo-\ jssui 

J^-.)jAy o-m.j^3» w6i : 6w^y! ^iyy*. {J^juso Jj^oc* 

J^sjuao Jxjdch Jy! JL=>clx £y!> 

Jl.arb ^OQ_cu JLojc*o v ) ~i a °><x Jjaciv ^a,x Ji~vm )J^oo Ji^yjiSoi 

y> Q^oJxJL^ JLii^J^oLJLaoo JLx^> Jjc* JL*>JJ 

^qAjl ^.^\\ q-jl ov^? JL;.vo Jixxl JJ(o.iiz> 

a Cod. i-io. h Cod. fehlt. c L. o-.^o. (1 Nach L. erganzt. 

e Nach L.; Cod. f Nach L.; Cod. £ L. ebenso. 

h L. ebenso. * Cod. IK-a*. 
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Ubersetzung. 

Es folgt tier vierte Abschnitt, iiber die Mathe- 
matika, das lieisst die Disciplines 

Sprecben wir nacb den naturphilosophischen Lehren 
auch liber die Mathematik gemass dem oben gegebenen Ver- 
sprechen, so dass wir durcli eine Art von Yermittelung dieser 
Disciplinen von den materiellen Dingen zu den immateriellen 
aufsteigen, wobei die Philosophic dem Tempel gleicht und 
die Mathematik und Physiologie der priesterlichen Weilie 
und die Theologie den Glaubensgeheimnissen1. Beginnen wir 
also hiervon. 

1 Vgl. Nikomachi Introd. (ed. P. Hoche) I c. 3, G.: ovjXov ^dp, 

on xX(p.a£{ xtai xal ^ecpupou; lotxs xauxa xd p.aOr;|j.axa oia(3il3a£o,v- 

ta rrjv oiavoiav rjjjiuiv ano xuiv aiaOrjxuiv xal oo<;aaxu>v g-'t ta vorjxa 

xal Su’.aTTjixovixa xxX. Ankliinge an die „Weihe“ des Severus bei 

Theon Smyrnaeus De utilit. Mathematicae (ed. Hiller p. 14): p-oyj- 

x£<o; os (xipY] ttsvxs, xo [xkv rpOYjyoujxsvov xaDapjxos* . . . |J.SXa oz 

xrjv xdDapaiv osoxspa sxxiv rj xr); xsXsxrj; rapaooai;* xplxrj os Y] 

£rovo|xa^o(X£V7) izorrxsla . . . AVir finden den Gedanken dieser ver- 

raittelnden Stellung der Mathematik innerhalb der philosophischen 

Disciplinen weiter ausgefiihrt bei dem Anon. Coisl. 387 (Crameui 

Anecd. Graeca Paris. IV. p. 419), ganz iihnlich bei Severus selbst 

in der Antwort auf die Prage: ,,A\rarum wird der theoretische 

Teil der Philosophic in drei Teile eingeteilt?“ wie folgt: 

ol Oo»0 . Oc*\, wO».<L, isA 

. IaiVoq. ^oA i~> 61 . IIoch^s -(noX.1 J.ajlYoq> jJ it* 

.LA oa, y>,~>an ol . UoaAjo laW^^Y ^S. o . jiLal 

. jd s-vmi< ]_», JiLal . qc*Y . JLaYoat jl ^,va~> 

: biwf . j_»f ^>olo c*Y jil . ]lao( r»l^q.V 

]) O Q» \ a1a\- O Qt j) ^J^ot . J.^ V Q_CD yo JUSuw* * Q s OtiL.9JLiO>. i-CD 1 

\>r-~l ja_» ol . jl)r3 b/ LjljZj ol \/Lsl y>^o jlooo Jd cuni 

. : ! L>jioO so _» )Joo*_D, J.» . jj O, 
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Erste Frage: Weshalb giebt es vier Disciplinen? 

Antwort: Die Matliematik liandelt von der Quantitat. 

Ibid diese Quantitat ist entweder kontinuierlich und erzeugt 

die (riiundicke) Grasse, oder ist diskontinuierlich und erzeugt 

die Zalil1. Und diese diskontinuierlicke (Quantitat) bestelit 

entweder an und fur sicli und erzeugt die Aritlirnetik, d. li. 

Zaldenlebre, welelie die Katur der Zalilen und die Form 

derselben erkennt, oder bestelit in einer Art von Verwandt- 

•liaftsverkaltnis und erzeugt die (tlieoretisclie) Musik, welelie 

das gegcnseitige Verliiiltnis der Saitenlangen zum Gegenstande 

diT Erkenntnis niackt-; vie wenn es geschielit, dass irgend 

cine Zald zu irgend einer andern das Verliiiltnis von einem 

Ganzen und der Hiilfte des Ganzcn besitzt — so ist neun 

gleieli seeks und der Hiilfte von seeks — oder dass eine 

andere zu einer anderen ein Verliiiltnis besitzt vie das Doppelte 

und Dreifaclie, so dass also die Musik das Verliiiltnis der 

Zalilen zu einander erkennt. Die kontinuierliclie Quantitat 

aber ist entweder bewegt oder unbewegt. Die unbewegte 

1 )asselbe findet sick in arabischen Quellen, so im Liber 

iiiofatih el-olum (ed. van Vlotek, p. 132): 

^ t ip » • i * m 

„ ip t ^ ** 

I ^ j l «0- « Lj JO ^ 'J ] *Jlv t ^ ^ 
1 * 

, 5LC-=.y15 5jUJI s.I <V-g 

IT ■»> y) | \ o^JbcJ | | t .. » ■■ ■ ^ all O <0^. t,i.i. J ^ I ^ 

. . . U|j . 0^-hJI Ji-.HI f-Wl p^' 

Oamit crledigt sick auck die von Xlamroth (Z. D. M. G. 

X LI p. 122) angefiihrte Stelle aus Ja'qubi bezw. Ikn abi Useibia. 

Vgl. nock lhwan es-safa p. 291. 

1 Arist. Kat. Ib 20. Xikorn. I 2, 4. Jamb]. In Xik. p. 7. 

- Xikorn. I 3, 1 : apiOjx^Tr/.r; p.kv to r:epi too y.aO’ kauTO, 

jj.o'j“ 17.7] ok to ~z[A too rpo; a/d.o. — Zum Folgenden Xikorn. I 3. 2: 

rraXtv ok z~z\ too ~r(X{y.oo to ;xko £jtio £v jJiovTj y.al craset, to ok 

£0 y.lVV^TSl 7.7.1 TTEplOOpa, 000 ET£p7.l 7.7T7 T7 70T7 £”lffT7jJXai 77.pt- 

3m)Tooti to ~7.Xty.ov, to o.kv o.kvoo . . . 7£(oo.£Tp(a, to ok espoaevov . . . i 4 p 4 4 lit' lit 

TO 7.'.01/ 0. t i • 
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erzeugt die Geometrie, die bewegte dagegen die Astronomie. 

Dies moge liber die Einteilung der Muthematik genligen. 

Zweite Frage; Zweifel. Wenn nun die Menschen 

auf diese ebenenvahnte Einteilung schauen, konnen ilinen 

Zweifel aufsteigen, indem sie in Betreff dieser Einteilung der 

diskontinuierlichen Quantitat sagen: Wenn sie also an und 

fur sich bestelit, erzeugt sie die Arithmetik, und wenn im 

Verlialtnisse, die Musik. Dann wenden sie ein: Wie denn? 

befasst sicli die Aritlimetik nicht mit dem Verlialtnisse der 

Zahlen? Es hat docli Nikomachos, da er seine Isagoge 

sclirieb, nicht nur liber die Zahlen gesprochen und gesagt, 

dass eine dekadische 1 Zahl gerade oder ungerade, vollkom- 

men oder ubervollkommen sei, sondern auch, wenn er liber 

ihr Verhaltnis spricht, (gesagt.) was fur ein Verhaltnis die 

Zelm zur Zahl Flinf besitzt — sie steht namlich im Verhalt¬ 

nis des Doppelten zu ihr —, und auch, welches Verhaltnis 

die Feun zur Seclis besitzt — namlich das vom Ganzen und 

der Halfte des Ganzen —, denn sie enthalt ihr Ganzes und 

ilire Halfte. So konnte man Zweifel aussern. 

Antwort und Losung des Zweifels. Wir losen dies 

auffolgendeWei.se2: Die Arithmetik steht ihrer Natur nach 

• % * > 

1 Der Ausdruck ist eine selir auffalleude Bezeiclmung. 

- Nikom. I 4, 2 scp: egtt ok adttj rj apiOp.^rr/.rj od jaovov . . . 

a A at. 7.7.1 on ipuGEt, TrpoyEvEaxEpa orrapyst, ogio Guvavaipsi jaev iaorfj 

:a Xoira, oo GovavaipEixat ok ixEtvot;* olov to £u>ov rpdxEpov too 

avflptoroo cposEi egx(v dvaiosOEvxo; yap too hdoo avaipEixai y.ai 6 

dvOpioro;, ooxeti ok dvaipEiisvxo; too dvi)pu>rou GovavatpEtxai y.ai 

to dioov . • • v.od ex too kvavxcoo ok vscdxEpov XlyExai . . ., o cove- 

ncpEpEl JA E V E7.0T(j) TO XoiTTOV, 00 GOVETTlCpEpETOtt OE EV.eBo), olov 6 

jaoogixo;* Guv£~icpEpEt yap kaoxip Trdvxio; xov dvOpwrrov* y.ai TtdXtv 

GOVETTlcpEpETai ydp ~7.VT(0; TO £<i>OV TO6Tip, 007. EJATTaXtV OE * 

Cojoo ydp ovto; ody. avay/alov Eivat i~rov oddk dvftpcdroo urdpyov- 

TO; G 0 V E 77Cp E p E G t) 7.1 JAOOG'.XOV. OOTlO X7.1 E77C TlOV TTpoXs*/ 0EtGCOV £77t- 

gttjacov* odarj; gkv yap yEiojASTpia; dvdyy.7] y.ai xf(v dpiOjArjTixrjv gov- 

Er'.cpEpEG&ai* d;aa ydp tadtxpiyiuvov r, TETpayiovov . . . o yEwjAEXpia 

XkyEt, y.ai ody. dv£o xiov sxaGTip ouv£-tcpEpo|AEviov dpiftjxidv kn- 

voEvGiiat xd xotadxa ouvaxai* . . . Gooavatpsl dpa fj dpiDjxrjXixr] y.xX. 

3* 
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diesen anclern AVissenschaften voran. Unci wie sie nun von 

Natur diesen andern Wissenscliaften voransteht, so geht sie 

voran, nimrafc fur sieli in Anspruch und behandelt nicht mu- 

das, was unter iliren Begritf fiilIt, sondern aucli die andern 

Wissenscliaften. Yeriblgen wir daher, inwiefern sie von Natul¬ 

an erster Stelle stelit. l)enn dasjenige, 'was von Natur vor¬ 

anstelit, ist das. was aufhebt, aber nicht aufgehoben wird, 

und was subsuniiert, aber nicht (anderm) subsumiert wird; wie 

wenn (del* Begritf) „Lebendigesu aufgehoben wird, zugleich 

aucli (der Begritf) ..Menseh, Pferdu und dergleichen aufgehoben 

wird; wird aber ,.Mensclr4 aufgehoben, so wird „Lebendigesu 

nicht (mitjaufgehoben. Und ebenso, wenn Du sagst „Mensch“, 

so subsuniierst Du ihn deni Begritf „Lebendiges“; sagst Du 

aber ,.Lebendiges‘\ so subsuniierst Du es keineswegs dem Begritf 

„Mensch“. Daher ist es erforderlich, dass wir wissen, in 

welcher Weise die Arithmetik ilirer Natur nach den andern 

W issenschaften vorangeht. Wenn nilmlich diese existiert, so 

ist nicht notwendig, dass jene existieren. Sobald aber der 

Geometer Trigon oder Tetragon sagt, subsumiert er es der 

Arithmetik. denn drei und vier gehoren den Zalilen an. Und 

ebenso ist mit der Existenz der Astronomie die Existenz der 

Arithmetik gesetzt: denn zuvdrderst bedarf die Astronomie 

der Geometric, insofern als sie ilire Beweise nicht fuliren 

kann ausser an dei* Hand von geometrischen Dcduktionen, 

und dies ist der Anlass zur Arithmetik. Audi noch auf andere 

Weise fiihrt sie dieselbe ein, indem der Astronom sagt, die 

Sonne betindet sieli im ersten oder zweiten Grad des Tier- 

kreises. Denn die Zalil ..erster-- und ,,zweiter“ gehort der 

1 5, 1 : IldXiv ok ir.\ xr(; |xoo7r/.r( ;• oo ‘dp [xovov on rpoysvE-TEpoo 

to zaiT aHo too too; dXXo . . .. dXX’ otl xai xi [xooar/ai aojxcpwv’at . . . 

xaTci dpidjxov slae; <ovo|j.aT|X£vai• ou.ood; xai too; dpjxo'/ixoo; Xoyoo; 

xpd)|A7jTiv.O'j£ ttcEtoj; kyooTtv, rj [xkv oid text(ipcoo ErtTpiTo; xtX. 

2 : £xo/jXoTspov yz [X7]o rt agaipixT] of dpiOtxrjTixr;; vof/dvei Ta.vTtov 

T (OO TpOTrg/.OVTtOV XOTTj CXE[X;XXTO)V 00 JXOVOO, OTI YEMJJXETpia; jx e t a - 

ysosaTEpa ETTtv (r; yap y.f/rgt; cpoTSi ptETa Trjv (xoorj'O? • • • ^XX’ ovi 

xai 7poc);x(ov Trsptoooi; xai totot^tiv dvaToXat te . . . xai <paa£i; rrav- 

aoiai oiapdooovtai. Zu diesen Stellen vd. noch den Anonvmus 

in ('kamkiu Paris. IV p. 420 — 421. 
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Arithmetik an. Und ebenso fuhrt die Musik, indem sie unter- 

suclit, aus wieviel Tonen irgeiul eine Melodie zusammenge- 

setzt ist, Arithmetik ein. Sowie also die Arithmetik aufge- 

liohen wird, werden auch diese andern Wissenschaften (mit) 

aufgehoben, Denn sobald die Zalil nicht (melir) existiert, 

haben auch jene keinen Gegenstand melir, um dessen widen 

sie ilire Untersuclmngen anstellen. Und so haben wir gezeigt, 

dass die Arithmetik von Natur diesen andern Wissenschaften 

voransteht. Und wie eine Sache, welche von Natur an erster 

Stelle stelit, vorausgeht, fiir sicli irgendetwas vorwegnimmt 

und sich dariiber ausspricht, so spricht sie sich nicht nur 

liber die Dinge aus, welche zu ihrem Bereich gehoren, son- 

dern auch iiber das, was Gegenstand dieser Wissenschaften 

ist. Denn Gegenstand der Geometrie ist das Trigon und 

Tetragon und auch noch andere Figuren; die Arithmetik 

giebt aber auch dariiber Rechenschaft und sagt, dass die Zahl 

Drei ein Dreieck sei. Und ebenso ist Gegenstand der Astro- 

nomie der Kreis, die Figur (Constellation) und die Kugel; 

die Arithmetik aber giebt auch dariiber Rechenschaft und 

sagt, welche Zahl Kreiszahl und welche Kugelzahl ist1. Eine 

Zahl ist namlich Kreiszahl, wenn sie von sich als soldier aus- 

geht und zu sich als solcher zurtickkehrt, wie 25 und 36. 

Gerade diese (allein) sind Kreiszahlen von alien andern Zahlen. 

Denn flinf mal je fiinf machen funfundzwanzig, und sechs mal 

je sechs machen sechsunddreissig. Eine Kugelzahl ist?s aber, 

wenn Du die Seite des Kreises (ebenso)viele Male oberhalb des 

Kreises wiederholst, wie fiinf mal fiinfundzwanzig 125 geben und 

sechs mal sechsunddreissig 216. Und allein diese beiden Zahlen 

heissen Kugelzahlen. Ebenso liegen der Musik auf eine gewisse 

Art Zahlen zugrunde, insofern sie das Verhaltnis der Saiten- 

1 Xikom. II, 17,7: <u; xai ot XsytHvxe; ooxot dptfljxoi jjlovoj- 

xaxoi xuiv dXXiov tcov laaxi; iff to v xaxaaxpetpooffiv si; xrjv auxrjv dp- 

yrjv; of)sv r(p;avxo, xaxa “axa; xd; auc^ffei;* dXX’ dv jxkv ETursoto; 

ooai oiaxxrjjxaxi “poxovjxoffi, xoxXixol Xeyovxai, to; 6 a, xe, X^ sx 

xou axa; a xai xoo rsvxdxi; £ xai xou £;dxi<; <z' edv 3k xpta 

oiaaxr]|xaxa lytoffiv . . ., ucpaipixoi axepsot Xeyovxai, <d; 6 a, pxs, ffi^ . . 

Weiter oben o a~o xr,; s -Xsopd; xai 6 axo x?j; r. Ygl. Theon 

ed. Hiller p. 38; Ihwnn es-safa p. 281, Mcif. p. 180. 
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(lfnigen) erforscht. welches Yerhaltnis z. B. die Suite, die Hypate 
genannt wird, zu der Mittleren besitzt >; dies Yerhaltnis geliort 
infolge des gcgenseitigen Entsprechens der Zalilen aucli der 
Aritlimetik an. Denn sie spriclit aus, welches Yerhaltnis die 
Zahl Zehn zur Zalil Flint' besitzt, mid zeigt, dass sie im Yer- 
hfdtnis des Doppelten stelit; und welclies Yerhaltnis die Zahl 
Aclit zur Sieben besitzt, weil sie die lyipoogo;1 2, d. h. XJber- 
.siebcnte ist: denn es kommt ihr das von Sieben und das von 
Einem zu. End die Seeks stelit im Yerhaltnis zur Yier, weil 
sir des Gauze und die Halt’te des Ganzen ist; denn sie enthalt 
die Yier und die Halfte davon, Zwei. So liaben wir also gezeigt. 
dass die Aritlimetik nicht nur liber das Bechenschaft giebt, 
was iliren eigenen Gegenstand ausmaclit, sondern aucli liber 
das. was den Gegenstand der andern Wissenschaften bildet. 
Denn sie gestattet dies3 an-und fur sicli. So giebt aucli die 
Physiologic nicht nur Bechenschaft fiber das, was dhr Objekt 
ist, namlicli fiber die Entstehung der Tiere, sondern aucli 
iiber das, was zur Heilkunde geliort, namlicli die menschlichen 

1\ (U’per. 

Drittc Frage: VTelche Stufenfolge besitzen diese vier 
Discipline!! gegencinander ? 4 

.COO., 

1 anazrlf yAzt{ cf. Tlieon p. IS u. a. Felilt T/tes. Syr. (nur 

l^sol consul). 

2 Felilt Theft. Syr. — ttchol. zu Nikom., Hoche jo. ”1, 

jj.oi ; Jambl. £n Xik. p. SI. 17 irzi jBogo;. Tlieon p. 77, 17. Defi¬ 

nition bei Nik. i It), 1: 'Frto.opio; oe iztio apdlgo; ... a lyyov £a 

iauto tov au7‘/.oiooo.£oov o/.ov zai uooiov aoTod ev ti. Der Sinn 

der St die ist also, dass S : 7 — 1 1 /t . genauer ,,ein Siebentel und ein 

Gauzes.11 

\ el. to v i/. o a o t o ra"7Ei tooto .... ratio; Nik. II, 17, 7. 

1 Die Anordnung der nuitheniatischen Disciplinen schwankt 

sclion bei den Griechen, jo nachdeni die Musik als ein Teil der 

Aritlimetik gilt, oder unter deni Einiluss der pythagoreisclien Leliren 

zur Astronomic geicclmet wild: Tlieon p. Id. 17 unterscheidet 

denigemitss sv aodlpoi; poound to; too y.orjxoo apjxovia; Oxoipr,- 

T'.y.r, poo-'.xy (Ygl. ( 'amon, Malli. Jkttruyc p. 377). Im Allgemeinen 

1 tefolgen die 1»yzantiner (Fsellus. Pachymeres, vgl. aucli Tzetzes 

1 K'i Mi i;\. Hist, art.yr. 210) und Pateincr ( Boetiu.s, Gassiodorius) die 
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Antwort: Da beliaupten wir, class die Zalil, d. h. die 

diskontinuierliche Quantitiit, der kontinuierlichen, namlich 

der Grdsse, aus drei Griinden voranstebt h Einer, und zwar 

der erste, ist der, dass gebtihrender AYeise die Untersucbung 

der Zalilen der Untersucbung der Grdsse vorausgeht, wie 

wir bereits gezeigt liaben. Und es ist ausserdem2 be- 

kannt, dass von den beiden bestehenden Gegensiitzen, 

niimlich der Commensurabilitiit, die rational ist, und der 

Inconmiensurabilitiit, die irrational ist, die Zalil diese beiden 

Vorziige (positiven Eigenschaften) besitzt, namlich die 

Commensurabilitiit und die (Eigenscliaft), dass sie rational 

ist; die (riiumliclie) Grdsse dagegen besitzt nicht nur diese 

beiden A^orziige, sondern aucli diejenigen (Eigenschaften), 

welclie einen Mangel ausdrucken. Aber es ist zuvor erforder- 

lich, dass wir erkliiren, was Commensurabilitiit ist und was 

Incommensurabilitat, und was das Rationale ist und was das 

Irrationale3. AVir sagen: Commensurabilitiit besteht, wenn 

von Nikomachus angegebene Auordnung, bei den Arabern scheint 

die Alusik liaufiger an vierter Stelle zu stehen (Ihwan und Mof.), 

wed ilmen die Beziehungen zur Astronomie wichtiger erschienen. 

1 Einen Beleg fiir die bier folgende Abliandlung iiber Com- 

mensurabilitat babe ich in der spiiteren philosophischen Literatur 

der Griechen bis jetzt nicht aufbnden konnen; die Bemerkungen 

iiber Quadrat- une Kreiszablen stammen aus dem mehrfach citier- 

ten Anonymus. Beide ,,Griinde“ sind so rein iiusserlich, dass man 

der mathematiscben Einsicht dieser Bbilosopben nur das ungiinstigste 

Zeugnis ausstellen kann, 
V— 

2 hot ..folglich*? 

Die I )eiinitionen bei Euklid X am Anfang lauten: a. Eojx- 

jxzzp a ixr/iDr) Uyezai :a ;«) anvo) [xsxpo) |xs?pou|XE^«, dsujxjXETpa 

oi, <uv jjLr/jkv i'i'jv/zT7.t y.ot'/ov piipov ysvisftai. — [i . enOstai ouvajxet 

G'jjxjXtTpoi eistv . . . — y . ... zctAtisiho oov rj jxkv Ttporeilsi *a eu- 

OsTa p t U xoh ai to.'jtt) cu;x|X£-poi a X o 7 01 y.aXsGihosav. Dazu 

Heronis Dei. ed. llii.iscii p. 37, wo aucli die Zalilen aX.0701 y.ai asujx- 

jxsTpoi, pTToi y.cd c’jjxjx stock beissen, und p. 38: llspl soDsuov aujxjxirpoiv 

xai dru'X'x£TO(uv; ebenda Anonvmi coll. r>. 2<iG bis 2GS, ein langcr 

( ommentar iiber die Rclativitiit dieser Begriffe. Die bier folgen- 
O O 

de ebenso umsiiindlicbe, als inbaltlose Erorterung kniipft sicli liaupt- 
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etwas an unci fur sicli (lurch ein Mass gemessen wird ohne 

Uberschuss (oder) Felilbetrag; Incommensiirabilitat dagegen, 

wenn etwas nicht an und till* sicli durch ein Mass gemessen 

wird, so class an ihm ein Uberschuss oder Felilbetrag liaftet. 

Rational ist eine Sadie, welclie ausspreclibar ist unci einen 

Namen besitzt, irrational aber, welche keinen Namen besitzt. 

Und es ist gut zu wissen, class jede Zalil zugleich commen- 

surabel ist und rational; und zwar commensurabel, weil jede 

Zalil (lurch eine Quantitat gezahlt wird, rational aber des- 

lialb, weil jede Zalil einen Namen besitzt. Die Grosse da¬ 

gegen besitzt nicht nur die Eigenschaft, class sie commensurabel 

ist, sondern aucli die, class sie rational ist: die Commensu- 

rabilitiit gemiiss clem, was wir an den Figuren finclen konnen, 

die an und fur sicli (lurch die Gestalt gemessen werden, wie 

das Trigon unci Tetragon, die durch eine gerade Linie ge- 

messen werden (?) •, die Rationalitat aber gemiiss dem, class 

wir Figuren finclen konnen, welche Namen hahen, wie das 

Trigon unci Tetragon, die diese Namen besitzen, namlich 

Dreieck und Viereck. Ebenso aber, wie die Grosse diese 

genannten Eigenschaften besitzt, ich meine die Commensu- 

rabilitiit und Rationalitat, so besitzt sie auch jene zwei 

andern, namlich, um es zu wiederholen, Incommensurability 

und Irrationalitiit. Und class sie Incommensurabilitiit besitzt, 

weiss man claher, dass es Figuren gieht, welche nicht an 

und fur sicli durch ein Mass gemessen werden, wie das Tri¬ 

gon und der Kreis, wovon jenes durch eine gerade Linie 

gemessen wird, dieser dagegen durch eine gekriimmte Linie2; 

siicblich an die buchstiibiche Ubersetzung von ^ro; und 5X070;. 

Ygl. auch Arist. “spi arogtov ypaggd>v ed. Berol. 968b, eine wahr- 

scheinlich untergeschobene Sclirift (Y. Rose, De libror. Arist. 

ord. p. 193). 

1 Mir uuverstandlich; die zweimalige Erwiihnung des Dreiecks, 

als messbare Figur und als solche, die nicht durch ein Mass ge- 

inessen werden kann, macht es wahrscheinlich, dass im ersten Fall 

an die sogenannten pythagoreischen Drciecke gedacht war, deren 

Hypotenuse in rationalem Yerhiiltnis zu den Katheten steht. 

2 Hier das gleichschenklig rechtwinklige Dreieck mit der 

Hypotenuse a \ g 3 Ygl. Cantor. Gesrh. d. Math. I2 169, nebst 
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Irrationalitiit aber dadurcli, dass es bei den Geometern ge- 

wisse irrationale Linien giebt, die eben „unaussprechbar“ 

genannt werden, weil sie keine Naraen liaben. Weil nun 

aber die Zalil von den beiden Antitheses d. h. Gegensiitzen, 

diese beiden Vorziige besitzt, die Grosse dagegen zugleich 

auch das besitzt, was mangelhaft ist, und deslialb jene von 

Yerraischung frei, diese aber damit behaftet ist, so wird das, 

was aucli diese Mangel enthalt, an die letzte Stelle gesetzt; 

und dies also ist der erste Grund. Der zweite Grund aber •, 

um (lessen willen die Zahl der Grosse vorangestellt wird, 

ist, dass wir unter den (raumlichen) Grossen keine Grosse 

finden, die durck zwei Masse gemessen wird, wie wir z. B. 

unmoglich etwas finden, was an und fur sich zugleich Kreis 

und Tetragon ware; vielmehr ist es entweder Kreis oder 

Tetragon. Bei den Zahlen jedoch finden wir das Gegenteil: 

dass etwas an und fur sich sowolil Kreis als auch Tetragon 

ist, wie die Zahl 25. Die Eigenturnlichkeit einer Quadrat- 

zahl namlich ist, als Zahl an und fur sich, dass sie (ebenso) 

Antnerkung. Unklar bleibt, was es heissen soil, durch eine ge- 

rade Linie, durch eine krumme Linie gemessen werden; ist die 
• 

Fliiche im Verhiiltnis zu den Seiten beziehungsweise dem Umfang 

gemeint, oder das Yerhiiltnis der Seiten zu einander beziehun^s- 
O 7 O 

weise das des TJmfangs zura Durchmesser? 

1 Anon, in Crameri Anecd. IV 422: npoTEpai xoGov ai irspi 

apiDguiv t<I»v TCEpl gE'/Eilo; xaxa*]fivopL£'>(t)v etalv ... 6 -yap auto; 

apiO|j.oc oovatat xoxXo; dga xal TETpdyu>vo; yevex0at. xoxXo; oe 

exTtv 6 vo|A(;) xoxXoo d“o too aoroo apyogEvo; xal eU to abxo 

Xrjycov, olov 6 tsxpdxi; e; Eixoxt xsxxaps;. TEToaytovo; ok 6 Eaoxoo 

ToXorrXaTix'tov, olov 6 XExpdxi; xsxxapa, OExasc.xoxXo; ok dpa 

xal xsxpdytovo; 6 eixoti “soxs, xal 6 xptaxovxasc, xal ttXtjv xooxcov 

X(JL>'V OOO, 0OX SXXIV dXXo;. £“l TO>V |A£yE9u>0 XOOXO OOX SXXl XtX. 

Buetschneider (Die Geometrie und die Geometer vor Euklides) citiert 

p. 106 (§ 84) aus des Simplikios Comm, zu Arist. phys. ausc. 

eine dem Eudemos angehorige Stelle, welche dieselbe Begriffs- 

verwirrung zum Gegenstand hat. Ygl. noch p. 129. Es ist merk- 

wiirdig, welche Anziehung diese Spielerei auf solche Philosophen 

ausiibte und wieviel Unheil sie angestiftet hat. Siehe auch Hankel, 

Zur Gesch. d. Math. p. 116. 
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viele Male iiber sicli viederkolt Avird, wie vicr mal je vier 

seckszekn, und drei mal je drei neun. Und derartiges, dass 

eine Zald beginnt und in sicli selbst endet, vie sechs in seeks 

3(» (giebt), ist eine Quadrat- und Kreiszalil; und zwar eine 

Quadratzahl, vie Venn z. B. die Flint’ fiber sicli viederkolt 

die Zald Fiinfundzwanzig geben, eine Kreiszalil dagegen, wie 

venn sie z. B. von 1‘iinf ausgeliend in sicli selbst mit fiinf 

endet. Dalier sind zu dem, wozu diese Zalilen imstande 

sind, dass sie als zwei Zalilen [geziililt werden, niimlick als 

kreisformige und quadratisclie, die (raumliclien) Grossen] 1 

nickt fiikig. Denn es ist unmoglick, dass eine Figur zugleick 

kreisfbnnig und quadratisck ist. Gebiiiirenderweise also wird 

die diskontinuierliclie Quantitat vor die kontinuierliclie ge- 

stellt, dcsbalb veil die diskontinuierliclie niclit der konti- 

nuierliclien bedarf, die kontinuierliclie dagegen unbedingt 

der diskontinuierliclien. [Denn jedes Kontinuum ist entweder 

eindimensional oder zweidiniensional]Dies also sind die 

Dinge. vclcke iiber die diskontinuierliclie Quantitat verrnoge 

zweier- Griinde ausgesagt werden. urn deren Avillen sie der o cj 

kontinuierliclien vorausgekt und vorgesetzt ist. Xun berulit 

alter auf der diskontinuierliclien Quantitiit die Aritlimetik, 

d. b. auf der an und fur sick (bestekenden), und niclit auf 

der in Belation (befindlicken). Denn die Aritlimetik erkennt 

die Zald an und fiir sick, die Musik dagegen die in Relation 

belindlicke. — Ebenso aber1 * 4 * * l»ekt bei der Einteilung der 

kontinuierliclien Quantitiit die Geometrie der Astronomie 

varans, insofern uiimlick die Geometrie etwas Rukendes ist, 

1 Xacli dem Cod. Loud, ergitnzt, soweit in eckigen Klammern 

eingescldossen. 

- Bicser gar nickt in den Zusammenhang passende Satz 

fin dot sicli aucli im Cod. Load. 

:i ]m Canzen also, wie zu Anfang angekiindigt, drei. 

4 Anon, m ( r.iu Aliccd. 422: ev ok T77; tteoI jj.EyEOo; 

7.7.T7.VIVOO.EV7U, “00TE07 fi \’Z<0]J.lZfArJ. 7 7' 7 7 7 0 0 7 0 • J. (7 E ’ 07L 7, JJ.EV * 1 / I i 4 I « 4 I l I 4 

7~-y- wm-'y, 7.7.I ;j.eoov ~oziyi 7.7777EET7.1, q ok rZ'7oo- 

VOJl.'.7. 7TE01 y.'.VO’JJJLEVOV, 00 0EIT71 OE Y[ JJ.OVr, 7/ ; ZIV7J7E(0'. 7. A A 

T7(; 0.077;. oto OO 0077 7 0 7 7.17E17•) 7'! 7t 7.7EU JX077 O’JOE 

r v > y 
■) 7 0 _ E l 7 107 77 7'. E7 TO7: 'to 7 0.0,0)0£Tl :oroi:, ;j.Tj r/ovTo; tod ttooo; 



die Astronomie dagegen etwas Bewegtes. Darum stebt 

irgend ein Bubendes dem Bewegten voran und wird aus- 

gezeiclinet desbalb, weil das Bubende niclit der Bewegung 

bedarf, die Bewegung dagegen der Bube. Denn alles Be- 

wegte wird auf etwas Bubendem bewegt als dem Ausgangs- 

punkt seiner Bewegung, wie wir durcli drei Beweise gezeigt 

liaben; so zum Beispiel das Geben, welcbes eine Bewegung 

ist, die auf etwas Bubendem stattfindet, namlicb auf der Erde. 

Denn ware nicbts, worauf der Fuss sicb stutzt, wie konnte 

das Geben vollzogen werden? Yor dem Bewegten und liinter 

dem Bewegten ist nicbts fur uns vorbanden, was sicb bewegt. 

Denn in letzter Lime ist der Grund fur die Bewegung dieses 

Alls um die Erde, welclie unbewegt ist, der, dass sie als eine 

Art Mittelpunkt client fill* die Dinge, die sicb bewegen. Ebenso 

bewegen sicb die Vogel bei ibrer Bewegung um etwas Fest- 

stebendes, namlicb die Luft, so dass sie, wenn sie die Luft niclit 

batten, um darauf ilire Fliigel zu stiitzen, niclit fliegen konnten. 

Vierte Frage: AVelches sind die Erfinder jeder dieser 

Alton von Mathematik? 1 

zo’j jj.£v£iv y.ai £7T£0£'!o£3i)ai. rrasa */ap ~zp'. xt jxevov y.ai 

axiv^xov xoLTOYivExai. */.ai to oooavtov ca~i cuqjia ~z.pl jaevov xivEiadat, 

cpr(!xl of, T7JV qyq V’- oheicc o-jcei dvavr^o; h~vn 

1 Das bier eingefiigte kulturgescbicbtlicbe Kapitel gebort 

wegen seiner Beziehungen zur Literatur der eupr^axa zu den in- 

teressantesten Teilen der „Dialogeu. Es ist bekannt, dass be- 

sonders die Peripatetiker und spiiter die Stoiker es sicb ange- 

lcgen sein Hessen, nacli den Urspriingen der Erfindungen zu 

forscben (vgl. E. AVendlixg , Zu Posidonius und Yarro, Hermes 

XXYI1I p. 3-11 sq.); die zu ganzen Katalogen anwaclisenden 

Xotizen (vgl. Dliuius, Hist. nat. A II 56) wurden dann besonders 

gern von ebristlieben Scliriftstellern gegen die Grieclien in’s Feld 

gefiihrt (Tatian ad Graecos; Clem. Alex. Stromata vol. II c. 10, 

ed. Dixdouf p. 02; lsiduri Hisp. Etymologiae); vgl. 3\I. Kkemmek, 

De catalog is heuremaium, Diss. 1S0O. Uber unsere vier „Xiinste“ 

finden sicli kurze Xotizen bereits bei Aristoteles, dann bei Por¬ 

phyrins (Vita Pgthagorae, ed. Nauck c. 0) und den oben genannten 

Scliriftstellern; dass sie aucli in die syrisebe Literatur ibren AYeg 

landen, beweisen die Tlics. Syr. 382 angefiibrten Verse: 
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Aiitwort: Dio llech enkunst haben die Phonizier er- 

funden, deshalbweil sie KauHeute gewesen sind, die nacli vielen 

Orten zu reiscn und zu wandern pfiegten K Das bezeugt 

ihnen auch Aristoteles, indeni er sagt, dass die Sidonier sich 

gescliickt dor Schifte bedienten2. Auch sagt er da, wo er 

liber den Grossen BiLren am Himmel sich ausspricht, folgendes: 

Die Sidonier schauen auf ihn, wenn sie auf den Schiffen 

fahrenk Sie schauen aber deshalb auf ihn, weil er sich nahe 

jLi;? Uiot \r~ 
• • • • 

JL*ir>o J.~A.a coo Aa 
“ v •• • 

v oiVva\i GusiKAo 

Fur die ausfiihrlicheren Geschichten, wie sie Severus wieder- 

giebt, sind aber wahrscheinlich Strabo und Diodor die Haupt- 

(juellen; aus ihnen schopfte durch irgendwelche Vermittelung der 

Anonyniiis der Aneccl. Paris., und aus der syrischen Ubersetzung 

desselben, wie wir sehen werden, Severus. — Das von Gosche 

toilweise veroffentlichte Ducli des As-Soyu[I (in „Die Kitab al- 

aicdil, eine literarhist. Studie, Festg. z. 25. Vers. D. Phil., Halle 

1S(‘>7), eine Probe der entsprechenden Literatur auf arabisehem 

Poden, bietet keine Vergleichspunkte. 

1 Strabo XVI 2 § 24 (ed. Kramer p. 297): Xooviot ... ok xai 

ciXoaocpot Trs.pt t£ aTTpovopdav xai apu1)jjnrjTiXTjV, d~o tt;; XoyiffTixrj; 

do;au.£voi xai ~r,; voxTirXoiac, kurrootxov yap xai vaoxXr.pixov exarsoov. 

Ahnlich XVII 1^3, p. 349; Proklos In Pud., ed. Frieolein 

p. 64: Anon, in Crameri Aneccl. IV. 421 : eopov ok xai tyjv (Cu. rov) 

pkv apiO|iT)TixY)^ (komz£?; k[i.7Topixu>TaTOi yao ovt£;, £0£r2Orjaav 

2 Bezieht sich offenbar auf die eben citierte Strabostelle: bei 

Aristoteles findet sich ein solcher Ausspruch nicht, die Sidonier 

werden iiberhaupt nie genannt, die Erfindung der Mathematik 

wird den Aegyptern und Babyloniern zugeschrieben (Arist. Metajch. 

A I 11 p. 981, de Caelo [3 XII p. 292). 

3 Auch diese Bemerkung tindet sich nicht bei Aristoteles, 

sondern bei Strabo I 1 § 6 p. 6: oox £o ar£ipiav aotoo 

(sc. Homer’s) xarayiyvojTxouaiv, w; jjuav apxtov avri ouoTv eiootos* 

cook yap £txo; fp; rto tvjv krkpav fjTTpof)£trjai)ai, aXX’ acp’ oo oi 

<l>otvtxs; sjTjjxsm'jaavTo xai kypuivTO TTpo; too ttXo’jv -apeXOcD xai 

• o:j; EXXrjva; xtX. 



dem Drehpunkt des Himmelsgewolbes befindet und nur einen 

kleinen Kreis beschreibt und niclit untergeht. — Die Musik 1 

erfanden die Sohne des Thrakeus (Thrakiens?) infolge ihrer 

Kampflust, weil sie kampflustig waren. Sie waren namlich 

kampfeskundig infolge des Umstandes, dass sie in einer kalten 

Gegend wohnten und sicli deshalb, indem sich das natiirliche 

Feuer in ihnen ansaramelte und sie heftig ergliihten, in 

den Karnpf stiirzten. Der Kampf aber fand mit Musik statt, 

deshalb weil sie alle Ackerbauer waren und die Ackerbauer 

Gesang und Saitenspiel, Tiinze und Reigen, Scherzen und 

Springen lieben2, wie auck derDichter beweist, indem ersagt: 

,.Bald, o Meriones, hiitte, so rasch du dich wendest im Tanze“. 

1 Kurze Notiz Strabo X 3 § 16. Das Vorliegende ist iden- 

tiscli mit Anon, in Craiieri Anecd. IV 421: ttjv ok {jlou?ixt)v £upov 

oi 0pax£; oj; ayav koXe|j.ixoI ovte;* t] yap a*roxXsiooffa to 

Ospjxov sv to) jladsi, opiji.oT£pov aoTo rot£L‘ odsv xal Oopuhosis sial 

xai “oXcpuxoi ty) [jtpc too Ospfioo, xal dpyiqaTixol ok oia Ta; eto(- 

jxou; i~i3ooXa; t<I>v peXuiv. Itti yap xai ropr/io; Trap’ ai)TOi^ opyrjau, 

oti evottXo^ xaTa to slpr)jj.svov to) kOi^tv] Mrjpiovi, 

Taya xsv gz xai ^pyr^Trjv ~zp iovTa. 

aXXa xai E}i.13aTrJpta jj-kX?] ettI nap’ aoToi;. Vergleiclit man mit 

den letzten Zeilen den Text des Severus: haul 

wQO . Xd^O(J o.g o! Xl vQ^^oa\- ^ol SO 

erkennt man, dass die fehlerhafte Schreibung des Eigennamens 

nur auf Grund einer syrischen Vorlage zu erkliiren ist. Allein 

auch der griechische Text ist verderbt (ich wurde hierauf von 

Herrn Dr. A. Baumstauk aufmerksam gemacht, von welcliem aucli 

die nocli folgenden spracldichen Bemerkungen zu dieser Stelle 

herriihren) und muss heissen: 

xaTa to sipr](X£vov t<5 roir(Trj * (Ilias XVI. 617). 

MirjpiovYj, Taya xsv gz xai opyr(TTrjo ~zp kovTa. 

Dem lilteren syrischen Text liegt ein griecliischer mit doppelter 

Schreibung des Mr(ptovr, zugrunde, der griechische Text wurde danu 

weiterhin durch Auslassung des richtigen zweiten Mrjpiovrj entstellt. 

Dem taya entspricht dem xai Tisp c. part, » c. part, 

(vgl. Sachau hied. p. o 1. 15; im Thes. Syr. kein Beleg), dem 

opyr^Trjv das durch ein Adverbium verstarkte Part, r-o 

- Dieser Zusatz, welcher sich nicht in den Zusammenhang 
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Denn sein Heruf Avar niclit der eines Kriegers, sondern 
cines Tiinzers; wic ja der Tanz eine Art Musik ist. — 

1 >ic Geometrie1 liaben die Aegypter erfunden Avegen der 
l berscliAvemmung des Nils, Avelcher ilinen die Grenzen der 
Acker und Landstrecken verwisclite, Avenn er Avasserreicli 
war und stieg, wie denn auch viele Kriege aus diesem Grunde 
entbrannten, Aveshalb jene naclisannen und die Geometrie er- 
1‘anden. Die Astronomie2 aber erfauden die Ckaldaer in- 
folge der Reinheit ilirer Luft und der Aveiten Ausdehnung 
ihrer Ebenen, so dass sie niclit eingeengt Avurden und durcli 
niclits geliindert Avaren, den Lauf der Gestirne zu betrachten. 
Sie Avohnen niimlich im dritten Ivlima, Avie aucli die Alex- 
andriner. 

Fun ft e Frage: Warum ricbten Avir, obAvolil es viele 
Kiinste giebt, nur auf diese vier die Aufmerksamkeit? 

AntAvort: Darauf erAvidern Avir, dass jede Ivunst fol- 
gender vier Dinge bedarf, ohne die sie niclit der Vollendung 
teilbaftig Avird: Ordnung niimlich, Form, Zeit und Ver- 
knupiung.3 Nun lelirt iiber die Ordnung die Aritbmetik, 

i’iigt, ist oftenbar einer andern Tradition liber die Entsteliung der 

IMusik bei den Thrakern entnommen, die SeATerus mitzuverwerten 

suclite. Es ist mir niclit gelungen, einen Beleg aufzufmden; 

jedenfalls Aviderspriclit sie direkt dem, was Herodot V. G. iiber 

die Thraker bericlitet: dpyov stvat xdXXisTov, *;r(; os spy 777, v dxt- 

;xo77.70v ... to Aostv otto roXsixoy X7.t Xrp.7too; too. 

1 Anon, in (T'amium Anecd. IV 421: trjv os ystojxsTp'Dv sopov 

.A lyorTiot, <6; zed dvo>Tsp<o sip7,T7.i, did too dvidvx7 xov NsIXov 

xoyystv 77. ooo 1)s71rj. aoTd>v. 303: r 7X7.1 yc/.p too NstXoo aviovxo; 

7.7.1 70*,"/£07 70: 77.; 7.00007.; JX£T7 77,V d”07777lV 7.0700 r6X£|X0t 

£-6/0070 X7.1 00701 TTSOt 77. V 017.701X7,7 771 7 7 1. Sr S'/ 07.77.7 00'/ 000 Os 717 

7»v7. rp6; dr,Xo>7iv two Tonov* y.ai sr7.077.v70 too roXsjxstv. 

- Anon, in Ckamtiu Aaccd. IV 421 : Try/ os dsTpovojxiav sdpov 

X7X07.101, <0; xo.ilypov otxoovTs; aspa. dv7.70Xty.0i 7dp ovts; tt, ilsp- 

JXOTT, 71 TOO 7, XlO’J S*/007l Xsr 70V0JJLSV7(V STO’O.IO; 77j V 7.7|x(6a. 701700 

*, 7.0 x/.11X7.701 .\Xs;7.voost7, A7.01X7, x7- I U071;. 
1 I i l ' I » 1 t 

3 I c 11 weiss niclit, bei weleliem griecliischen Ant or sich 

dieser Gedanke vorfuidet; Nikomaclius und der Anonymus lassen 

hier im Stick. Dagegen liaben die Jliwan es-safa da und dort 
O C? w 



(lass Eins vor Zwei kommt; iiber die Form lehrt die Geo¬ 
metric, indem sie sagt. dass es unter den Figuren solclie 
giebt, 'svelclie drei oder vier Ecken liaben, andere aber, welche 
rund sind; liber die Zeit die Astronomie, wie beispielsweise 
dass, wenn die Sonne im Widder steht, der Friibling beginnt; 
liber die Verkniipfung endlich die Musik, welche durch die 
Yerkntipfung der Saiten (Tone) miteinander Gesangsweisen zu- 
sammensetzt. End daher werden als Grundlagen jeglicher 
Ivunst, welche es aucli sei, diese (vier Kiinste) vor allem studiert. 

Secliste Frage: Was ist die Aritlinetik, und 
welches ist ihr Endzweck? 

Antwort: Die Arithmetik ist die Wissenschaft von den 
Zahlen und Rechnungsarten und iliren Eigentlimlichkeiten1. 
Die Zahl ist die Vielheit, welche durch Addition aus Ein- 
lieiten zusammengesetzt ist; die Eins aber geliort nicht zu 
den Zahlen, sondern ist die Grundlage der Zahl2. Und (die 
Zahl) wird zuvorderst eingeteilt in die Gerade und die Un- 
gerailc. Eine gerade Zahl ist diejenige, welche in zwei ein- 
ander gleiche Teile geteilt werden kann. Und wenn einer 

iilinliche Bemerkungen, z. B. p. 293: Ji-jj (&ZA\J|) 

IglT jJluaJi ; p. 257 fgd.; p. 299: ^<0 (sc. jiLaJJ) Hi 

^ S' uuyh j-®r° cD u* )±h 

1 Maf. 133: jjjO| ; llrvv. 25G: 
^ • 

o!^ pJLc y&> 

j~i.loyJLJy j~yy£\JLJ lit) yf j; weiterhin tJyx* 

Vy\jJ <$JU — ein Xachklang aus den Kapiteln der Isagoge 

des Xikomachus. 

2 Xikom. 17, 1 : Apdljxo; izti (ttXyjOo; topicrfXEVov f,) jxovao<ov 

z'jztt(]X7. r, ttotot^to; yojxa kx jxovaotov auyxE'ljxEvov, too ok aptOjxou 

TrptOTTj TOJXT} TO JXEV fipTlOV, TO OE “EptTTOV ... I 8, 1 : apyrj Spa 

t.olvtojv ^oTixfj fj jxova;, u. II G, 3; bci Theon (cf. Cantor, Gesch. 

d. Math. 1 2 147) oote ok rt jxovor.; apiOjio;, aXXa apyfj apdljxou (ed. 

Hiller p. 24, 23). Ihwan p. 280 und Maf. 1S4: 
& % w 

jjjJI ^y yjb UJi^ ij~J Jj| ^ IfyjI. Ebenso 

Psellus, Isidorus etc., von Arabern z. B. Alhwarizmi (Cantor, 

Gcsch. (1. Math. I2 G73). 
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von diosen eine Gerade ist, so ist mit Notwendigkeit auck 

der andere eine Gerade; ist er aber eine Ungerade, so ist der 

andere gleic-lifalls eine Ungerade, wie Yier und Seeks. Eine 

ungerade Zalil ist eine soleke, die in zwei gleicke Hiilften 

geteilt werden kann mittelst des Dazwisckentretens von Ein- 

keiten, und unter den Teilen wird dann die Form der ganzen 

Zalil getunden, nilmlicli die Gerade und die Ungerade, wie 

L)rei und Fiinfk — Die gerade Zalil wird in drei Arten ein- 

geteilt: in die Gcrad-geradc, die Ungerad-gerade und die 

Gerad-und-ungerad-gerade2. Eine Gerad-gerade ist die- 

jenige Zalil. welelie 1‘ortwakrend in zwei gleicke Teile geteilt 

werden kann bis zu dem Punkt, dass an der Eins die Zalil 

eine Greuze findet. wie G4, deren Hillfte 32, wovon die Halfte 

] G, und davon 8, dann 4, endlieli 2, und zuletzt l.3 Und 

eine Ungerad-gerade ist diejenige (Zalil), welche ein einziges 

Alai in zwei Teile wie Einkeiten geteilt werden kann, und 

. -y- • 1 I - a V -n > V I 't * ' 5 -\ ' •* 

1 jsikom. I /, 1: etti oe aptiov gso, o oiovts st; ooo ira 

o'.aipzD'U7' poU.oo; o.etoo jx/j 7r7.ps|x:rt.T:T007Y];, tteoittoo ok to [xt] 

spicily)v7.i oD t'po 7rpOiipr(!A£vY)v ttj; jxovaoo; oooooxeoov ooo ij7. a t ' 1 

{xetite’Gv. Aus dieser Definition leitet sick die bei Mo/. 174 ab: 

r^-* i y i ^i-j i» 

A-£1 Hills' oto!j^-yi Go U yjiJI Jpd, okne dem 

Sinn derselben gereckt zu werden; eine vollstandige Ycrscliiebung 

des urspriinglichen Sinnes liaben wir bei Severus, dem die un¬ 

gerade Zald eine soleke ist, die nacli Addition von 1 oder viel- 

melir Einsckiebung von 1 in gleicke Teile teilbar ist, wakrend 

bei Nikomackus die Teilung .,nickt moglick ist wegen des vor- 

erwiiknten Zwisekeneintrctens der Einkeit.u Am einfaclisten 

Lkw. 2S3. 

- Nikom. I S, 3: /ok) u“oo*7*!p£7iv ok too olotioo to ;xev dpTi- 

axi; apTiov. to ok TEpisjapTiov, to ok 70Tiotteoittov . . . Terminologie ^ i r l ’ it a 

und Definitionen des Severus sekliessen sick ini Folgenden auf’s 

engste an arabische, nickt an grieckiscke Yorbilder an ; die Defini¬ 

tionen des Nikomackus sind im Allgemeinen wortreicker, nickt so 

pracis und formelkaft. 

3 lkw. 2S3; Mot'. 1S4: OlJ tjlAj 
• • « ^ ^ 

kyioJ 
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deren beide Teile Ungerade sind, wie Zelin l. Und eine Gerad- 

und-ungerad-gerade ist diejenige (Zalil), deren Hiilfte eine 

Gerade ist, und die melir als einraal in Teile wie Einheiten 

geteilt werden kann, aber niclit an der Einlieit eine Grenze 

findet, wie Zwolf, das sicli in zwei gleiclie Teile teilen liisst, 

namlich seclis, und dann nur (noch einmal in zwei Teile,) 

drei-. — Die ungerade Zahl wird in drei Arten eingeteilt: 

in die nicbtzusammengesetzte Primzahl, in die zusammen- 

gesetzte Sekundiirzahl und in diejenige, welche zusammen- 

gesetzte Sekundarzahl lieisst, wenn sie fur sich allein gesetzt 
wird, Primzahl aber, wenn sie (einer andern) gegeniibergestellt 

wird3. Eine niclit zusammengesetzte Primzahl ist diejenige, 

welche keinen andern Teil hat als eins, wie Drei und Flint 

und Sieben. Und der Ausdruck „keinen Teil hatw hedeutet 

niclit (lurch Zalilen zerlegt werden kann44, das lieisst sie 

hat keine Hiilfte, kein Drittel und andere Teile abgesehen 

von dem Teil, weleher mit ilir verwandt ist, wie das Drittel 
mit Drei, das Fiinftel mit Flint u. s. w.4 Eine zusammen- 

^ Ihw. 2S4; Maf. 1S4i l*4 

SliLoJ by* oUj! 

2 Ihw. 234; Maf. 1S5: ^}JI ^ 

^i| V &j| VI I | ^.lo 5 yS | 

. t | &,*.m t I |>1«»3 « * sc t V IS" 

11, 1 : Too ok “SpiTJOO . . 

to fxko xaXsiTat • rrpdiTOo xal a 

Istov, to ok . . . xaT kaoTo 

Xo ok KpcoTOv xal aauvOsTQv. 

TpiOC OlXOl(L); £10T) 

.vj xaXsiTat rcptuTov xal aao'dlsTOv, to oe . . . 

os1JTZoo-s xal aoviOstov. to ok . . . xaF kaoro |xkv os'JTspov xal 

^ _____ 
und Uya dies in jJyJLo und die Definitionen 

und Beispiele sind gegeniiber Nikomachus erheblich vereinfacht. 

Sever us stiinint vollstiindig mit Maf. iiberein. 

4 Ihw. 284; Maf. 1S4: y ^yo j5l jyUi 

JSjju U UJji JIjwj UiliJIS’ yt jjs: 

V] Jfr'J] ^ &yC Vy Vj tioj sJ t .gc a U I 

<v.iM»"saII I^ ILiiJ i~.I IS 4--*^sU|. Statt &«»»»» haben 

siimtliche andern von v. Vloten collatiouierten Codd. ssu-J = 

weshalh der Herausgeber die erste Lesart bevorzugt, 

4 
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gesetzte Sekundarzalil ist diejenige ungerade Zahl, seiche 

(lurch eine Primzald geteilt werden kann, wie Neun, das durcli 

Drei teilbar ist. das lieisst in drei Teile zerlegt werden kann K 

Und eine solclie (Zald), welclie zusanimengesetzte Sekundarzalil 

lieisst, wenn sie fur sicli gesetzt wird, und Primzahl, wenn sie 

(einer andern) gegeniibergestellt wird, ist beispielsweise die 

Noun, welclie eine zusammengesetzte Sekundarzalil ist; wenn 

sie lhinilicb mit 25 verbunden wird, findet sicli keine andere 

Zald unterbalb beider gemeinsani, wie sicli zur Neun, wenn 

sie mit 15 verbunden wird. unterbalb beider eine bndet: es 

ist dies Drei, denn jede von ilinen ist durcli Drei teil¬ 

bar und bat ein Drittel2. — Die gerade Zald wird ausser- 

dem eingeteilt in die vollkommene Zald. die tiberschiissige 

und die unvollstandige3. Vollkomnien ist diejenige Zald, bei 

welclier die Art ilirer Teile dire Suninie ausmaclit, wie Seeks: 

ist nicht ersiditlich. (Vielleiclit wegen des iJ der Ihw. 

— to Trvrxovujj.ov £7.07(0 des Xikom. I 11, 2?) — Dieterici 

idiersetzt gtinz unverstandlich V ,, die durcli 

koine andere Zald ausser eins gebildet wird(!)u (Pro}). 11, 12); 

os muss beissen: welclie keine andre Zald ausser eins inisst, 

, sc. als gemeinschaftlicber Teiler. — Vgl. Ki.amhoth Z. I). 

M. G. XXXV. p. 27S. 

1 Iliw. 2S5; 71 [af. 1S5: o>AJ 1 yc 

.&JU7 ^lc p-JLJ ^1 idlU Jj! jot 

Iliw. 2Sa ; J\lof. 1 So: azx 2d5 yc 
# i *„ s 

») ^^ & **■* * **• t d 1 I lat? L 
1 * * s 

— ^ 

U_fi>j.iu jjx J| |j| &*—iJLJ U/ Ixo jjx 

.CaU &!j &J1U I ! &JlLi yi: s 

& 

('od. K Sever us voc»alvx». 

('od. B , Severus \oe,;lo. T)ie richtige Lesart 

ist naturlieh 

Xikom. 1 1-1,1: tu>v 7.-'/.cT); apxuov apidjuLv ot jj.ev elsiv 

uttiote'/.eT;, oi ok £/./.tr£l: . . . oi. ok . . . teXeioi. Audi bier wieder * 
in don Definitional grosste Umstiindlicbkeit. Bei Ihw. 2S5 feldt 

(\ erselien des HerausgebersV) binler das Wort ^jJI.— Severus 

and Mof. stimmen wieder vollstandig iiberein. Das Wort urepTEXr;;, 

welches liior mit wiedergogeben ist, wird zu Anfang der 
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die Halfte und das Drittel und das Sechstel giebt Sechs 1. 
Uberscliussig ist diejenige Zalil, bei welclier die Zabl aus 
ihren Teilen liber ilire eigene Summe hinausgelit, wie Zwolf: 
die Halfte und das Drittel und das Viertel und das Sechstel 
und das Zwolftel maclien Sechszehn2. Und unvollstandig ist 
diejenige Zalil, bei welclier die Quantitat ihrer Teile kleiner 
ist als ihr eigener Betrag, wie die Zehn, deren Halfte und 
Funftel und Zehntel Acht maclien3. — Und das Verhiiltnis 
der Zahlen gegeneinander tritt auf, wenn wir eine Zalil an 
einer andern messen, uud sicli findet, sie ist ihre Halfte oder 
ihr Drittel oder ihr Doppeltes und anderes dergleichen4. 

Siebente Frage: Was ist die Musik? 
Ant wort: Die Musik ist die theoretische Disciplin, 

welclie die Tone und die Harmonie, d. h. Zusammenfugung, 
zum Gegenstand hat; sie befasst sicli damit, auf welclie Weise 

2. Frage ganz wortlieh — Ja\^ gesetzt, wiilirend an 

jener Stelle die uugerade Zalil bedeutet. Vgl. auch Crameri 

Anecd. IV 415. 

1 Ihw. 2S5; Maf. 1S6: ^iJi yfc c5pt rU>| JIuji 

.is— ^^5 \4Laj is- 0 isJUi- (Severus |»i) 

2 Ihw. 2S5; Maf. 186: ^jJ) ^ 

hjiF} WioJ y±s. I jLc &.Z1+*. (Severus 

3 Ihw. 2SG; Maf. 1S6: 5U0 jaiLs; ^JlsJ! 

lA*2-' iyi-z Jlo isU> 0vC (Severus 

iJlD. — Die Wiedergabe des auf drei verschiedcne Arten 

zeigt deutlicli, dass Severus aus dem Arabischen iibersetzte und, 

nachdem I1<ul^ej fur iU^ verbraucht war, keinen vollstiindiu 

deckenden Ausdruck mehr fiir den weiteren Begriff fand. 

4 Das Kapitel von den aufeinander bezogenen Zahlen, d. h. 

von den Yerhiiltnissen und Proportioned nimmt sowolil bei den 

Griechen, als den Iliwan und den mathematischen Schriftstellern 

der Araber breiten Baum ein; auch die Maf. enthalten einen 

kurzen Abschnitt iiber die iilo^o iI.*F mit einigen Definitionen 

nacli Nikomachus' Yorgang, und einen andern ^5, dessen 

Eingang die letzten Bemerkungen bier entnoimnen sind: i^-sH 

»| &Slt iici y£> I J J-*J| « mXj 

4* 
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wir die ungeordneten Tone (?) anordnen und angemessen 

zusammentugen, und wie wir aus ilmen eine Melodie und. 

einen Gesang zusanimensetzen k Der Ton ist ein Laut, welcher 

weder zur Hdlie noeli zur Tiefe hinneigt, und sicli zuin Gesang 

verlialt wie die Buclistaben zu den Stoff- und Zeitwortern, 

die aus ilmen zusammengesetzt sind und sicli in jene auflosen 

lassen-. Und von den Lauten sind die einen tief, die andern 

hocli ini Vergleicli zu einander, und sie sind gleicli und un- 

gleicli, und i’iir ilire Ungleiclilieit giebt es ein Mehr und Minder. 

Wenn Avir namlich zwei Tone mit einem dritten vergleichen, 

so sind sie tief im Vergleicli zu jeneni dritten gegeniiber 

demjenigen (Verlialtnis), welches der eine von ilmen zu dem 

besitzt, der tiefer ist als der andere. Und zwisclien jenen, 

welclie gleicli und ungleicli sind, bestelit eine Art Venvandt- 

seliaft, die in gewissem Sinne auf ein Quantitatsverliiiltnis 

liinauskoinmt; so besitzen also aucli die Tone ein ]\rass von 

(juantitativer Art, und die Gleichheit und Ungleiclilieit in der 

1 Die l bersetzung nacli der Lesart der Londoner Handschrift 

ijtoAi „Tone der Verwirrung”; mit JLjqjii weiss ich nichts 

anzut'angen: sol 1 te es gebeissen haben ? — Vgl. Maf. 236 : I 

iuyQy . . . ^Vicv)2J| ^-2.^)U dasselbe "YV ort 

Ibw. p. 302. Zu der JBildung vgl. Xoldeke Gr. § 1 10; 

ein im The.s. Syr. feldendes Beispiel xeuodocbarius 

(Gioni. della Soc. As. ltal. IV p. ISO). Griecbisclie Definitionen 

der Vusik als £mcTiTjp.kXoo; xai tu>v -£ol p.kXo<; sup.jtaivooTojv 

bezw. als 7kyviBojorjTizrj 7.7.1 ~p7y.Tr/.7) etc. bei Aristides Quin- 

tilianus (ed. Vi;ii;om 165 2, p. 5). 

- Dieser Def. kommt am nacbsten Muf. 240: 

^J| anders Alfarabi (Kosegartex, Ltb. Cantdeiuirum 

p. 37), line.; der Vergleicli mit den Buclistaben stelit scbon bei 

Tbeon (ed. Jliiamn p. 40) und wird dort dem Peripatetiker Adra- 

stos zugescbrieben: v.v.Du.r.zrj . . . r.rr>to; too Xo*;oo 6Xo7*/£prj 

p.£0 7.7.1 7Tf/(077 jUpr, 77. OX 0.7T7 7.71 6 VO 0.777, 7007(0 V 0£ 71 ToXXTW'.. ill I / 1 

7 0771 6’ 77. Y 07p.[J.7T0JV, 77 

7.7’. 770 70/777771 0 XO.O; 
1 t 1 

« . 1 rf 

77077 7V7/.0177'.-, OOT'o; 

0£ 70 70.0.777. C70JV7’. ~pO)ZrA ill l . 
11 1 r t 1 

£7. -fjOtZU)'/ Y 0 71X777100 7.7'. £'.; £ 

7.7X. Kntsprecbend Mu/- 211: 

i-J | ^ vTj A~o p 11XU <sJ ^ 

r^i, 
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Quantitat wird flir sie Ahnlichkeit und Uniihnlichkeit1. Ferner 

aber hat der tiefe Ton Ursachen, ebenso auch der hohe2. 

Die Ursachen der Tiefe sind aber Lange der Saite und Dicke 

und auch Schlaffheit, und die Weite der Loclier, die in der 

Flotenorgel3 sich befinden und ihre Entfernung von der 
Anblasestelle4 (dem Mundstiick), und die Schlaffheit des 

Angeschlagenen, und seine Dunne und Dicke5; die der Hohe 

jedoch sind das Gegenteil davon. Es befindet sich unter 

diesen Fallen das, dessen Mass leicht ist, und zwar dreierlei: 

das Mass der Saiten, und das Mass des Loches nach seiner 

Vdeite und Enge, und ebenso sein Mass nach seiner Entfernung 

(vom Mundstiick) und seiner Nahe. Die Verwandtschaft der 

Tone zu einander nach Hohe und nach Tiefe wird aus der 

Verwandtschaft ihrer Ursachen zu einander erkannt, wie zum 

Beispiel der Ton, welcher beim Anschlag einer Saite hervor- 

kommt, tiefer ist als die Verdoppelung (die Oktave) desjenigen 

Tones, welcher von der Halfte der Saite hervorkommt, indem 

die Ausdehnung (des ersteren) nach der Hohe die Halfte 

1 Vgl. Theon 1. 1. 49/50: oiacpspoo-i ok aXXrjXar; oi cfOoyyoi. 

ral; xassjiv, IttsI oi jxkv aoxuD 3£’!>XEpot, ot ok {iap'jxspot* ai ok 

xaLei; aoxu>v xaxa xiva; Xoyoo; eLlv acp(optcj|A£Vcu. Im Ubrigen 

vgl. die erste und zweite Frage dieses Dialogs. 

2 Koseg. p. 33; Ihw. 304. 305; vgl. auch Psellus, E’t; jjloo-i- 

xtjv Govxayjj.a, ed. Xylander p. 30, wo sich eine ganz ahnliche 

Zusammenstellung findet. 

3 TJte.s. Syr. 91 s. v. citiert eine liingere Stelle aus 

Bar Bahlul, worin zweierlei ,Organa* unterschieden werden, eines 

mit Saiten, das andere mit Bfeifen. Der Fihrist kennt (p. 270) 

und |; Maf. 23G ist der Griechen 

und Ronhier besclirieben, ausfiihrlicher Bill, geogr. arab. VII 123 

von Ibn Rust eh; Ihw. 30G wissen AVunderdinge davon zu er- 

ziihlen. — Der Text erfordert ba*>!, was nach Thes. Syr. 1138 

allerdings nur canales balneorum ^1*^1 bedeutet, oder 

hopol. 

4 hier niclit = (Thes. Syr. 2410), sondern 

olfenl >ar im Sinne von £jU.o, wofiir Ihw. 30G steht. 

5 Hier sind wold Dauken und dgl. gemeint. o o 
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derjenigen Holie ist, Avelc-he von ilirer Hiilfte ausgeht1, vveil 

jedesmal, Avenn die T7rsache vermelirt Avird, das Verursachte 

verrnehrt Avird, and so oft die Ursache vermindert wird, aucli 

das Yerursaclite sicli vermindert. Und es ist AvissensAvert, 

dass es dreierlei Laute giebt, von denen gesagt Avird, dass 

sie Gerausch und Rotgalle und Essigartiges sind2; und einem 

jeden von ilmen kommt eine geAvisse Eigenart zu. Die Natur 

des Gerausclies ist SchleinD, Aveil dieser der Stoff der Nalirungs- 

1 Soil heissen: der Ton, Avelcher von der ganzen Saite er- 

klingt, ist die tiefere Oktave desjenigen, welchen bei gleiclier 

Spannung die halbe Saite liervorbringt. Die ganze Stelle wird 

dadurch unklar, dass der Yerfasser den eigentlicben Grund der 

Tonbolie, nitmlich die Schnelligkeit der ScliAvingungen der Saite 

(vgl. Ko.seg. p. 3S), von Avelcher die Tonliobe direkt abbiingt, 

gar nicht nennt; es niiisste etAva gesagt Averden: da die Ge- 

scdiAvindigkeit der Bewegung der halben Saite (die Sclnvingungs- 

zahl) doppelt so gross ist, ist der Ton doppelt so hocli. 

2 ])ie Cbersetzung dieser Stelle bis zum Ende des Ab- 

selmitts iibcr die Alusik ist ein Versucli, der keinen Anspruch 

darauf maeht, die Alvsterien entbiillt. zu liaben. Audi der Londoner 

Codex giebt fast vollstiipdig ubereinstimmenden Text. AVie es 

scbeint, sollen die drei Klanggesdilecbter (vgl. Tlieon p. 4S, 

Koseo. p. 5o) mit den vier Temperameuten in Bezielmng gesetzt 

werden, Avobei natiirlicb eines leer ausgebt; kliiger geben die 

jliwan es-safa zu AVerke, indem sie die vier Saiten der Laute 

of. Ivosr.a. p. 7S) mit den vier Llementen und den vier 

Temperameuten vergleicben; der ZAveite T'eil lautet Avie folgt 

(]). 317): jUiJj lbU* 

8y-j l"^ &J^^y roJ! tali- ^yhJ I bit.bU^ I bib 

yJ^ ^xlJt bib j y~ y bl^. .jbbj 
m * <+> # # # m ^ m •*> M 

^ I &+X-J J J bli- w 6j j3 

^Jl bib jbaJj Ji Ygl. Ubers. 

p. I 2<». Wieviel von solcben Spekulationen scbon auf griecbiscbem 

Boden vorb.anden Avar, vennag icb nicbt zu Ixstiiiiincn. Alan vgl. 

besondeis Arist. t^uint. ed. jVTeiuom p. 70. 100. 140. 117. 

3 Thcs. Syr. 3142: -o,obli ^woobl 

coa-ojo: vgl. S]’i:i:n<;i:u, Jhct. of technical 

terms (Calcutta 1S02), 1 140 s. v. — 4>oq»i fell It The*. Syr. 
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safte ist, und die Natur der Rotgalle ist die rote Galle1, weil 

auch diese vom Schleim Nutzen zielit, und die Natur des 

Essigartigen ist Blut2, weil auch dieses aus der Mischung der 

beiden entsteht. Der Schwarzgalle dagegen kommt keine 

Yenvandtschaft mit dieser Kunst zu ausser der trennenden, 

und sie besitzt keine aussprechbare Bewegung3. Also wendet 

sich die erste Art zum ersten, womit wir angefangen haben, 

wegen der Scliwerc des Schleims; und seine zweite zum zweiten, 

und das Leiclite des Schweren wendet sich zum ersten. Das- 

jenige aber, was aus dem einfaclien Schweren und dem ein- 

faclien Leichten und dem einfaclien Essigartigen entsteht, 

entzieht sich der musikalischen Kunst und nimmt unter den 

Eigentumlichkeiten, die wir genannt haben, keine Stelle ein4. 

Achte Frage: Was ist die G-eometrie? 

Antwort: Die Geometrie ist die Kunst, welche sich 

mit den Grossen beschaftigt und vertraut ist mit ihrer Natur 

und deren Eigenschaften und dem Mass einer jeden von den 

Gattungen hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der eben diesen 

Gattungen angehorenden Arten5. — Die Grossen nun sind 

eine Mannigfaltigkeit von Abmessungen; und zwar sind es 

drei: Linie, Flache und Korper. Abmessungen aber drei: 

Lange, Breite und Tiefe0. Ein Korper ist dasjenige, was 

1 Tlies. Syr. 1001: lio&joaro ll*» (B. A.); vgl. 

•Spr.ENGER 1. 1. II 132S s. v. iyo und Thes. Syr. 2204, wo drei 

Arten von genannt sind, Jioajol lIp© und iL^yo 

jbj»q.£o. — fehlt Thes. Syr., ebenso J-^o* (Lond.). 

2 J^i\^ fehlt Thes. Syr. 

3 AVegen ihrer ,,erdigen“ Beschaffenheit? Cf. Thes. Syr. 2204. 

4 Dieser Stelle vermag ich keinen annehmbaren Sinn abzu- 

gewinnen. Es sei noch besonders hervorgehoben, dass der Cod. 

Lond. "enau denselben Text bietet. 
o 

5 Ahnlieh Ihw. 292: jUjDIj ^jULJI yA&^ 

weiter oben lies 

statt dJlM«f. 202 nur ^5- Dieses Bucli bildet 

auch hier, wie es scheint, die Grundlage fur die Ausfuhrungen 

des Severus, indes nicht ohne erhebliche anderweitige Zusiitze. 

c Ihw. 293. Mcif. 203: b^hsti) ^ ^ ^oU-J! 

. . . ^ oUjUI isJl—JI3 
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drei Dimensionon besitzt, Lange, Breite mid Tiefe. Die 

Grenzen des Korpers aber sind die Flachen1. Eine Fltiche 

ist dasjenige, was bloss zwei Dimensionen besitzt, Liinge und 

Breite, und win! entweder abstrakt erkannt durcli den Yer- 

stand und das Erkenntnisvermogen, oder sinnlich am Korper, 

insofern sie seine Grenzen sind, weil, wenn wir vom Ivorper 

die Tiefe wegnelimen, Liinge und Breite allein tibrig bleibt. 

Die Grenzen der Eliiclie aber sind die Linien2. EineLinie 

ist dasjenige, was eine Abniessung besitzt, niimlich Liinge 

olme Breite und Tiefe: sie wird entweder abstrakt begriffen 

dureb den Verst and und das Erkenntnisvermogen, oder sinn- 

lieli an den Fliiclien, insofern sie die Grenze der Fliiche ist. 

und wenn wir von der Fliielie die Breite wegnelimen, die 

Liinge allein iibrig bleibt, was eine Linie ist. Die Grenze 

der Linie aber ist der Punkt3. Ein Punkt ist dasjenige, 

was keinerlei Abniessung besitzt, niimlieli weder Liinge nocli 

Breite nocli Tiefe. Er bestelit entweder abstrakt im Ycrstand 

und Erkenntnisvermogen, oder sinnlicli an der Linie, weil 

die Linie Liinge olme Breite ist, und wenn wir von ilir die 

Liinge wegnelimen. ilire Endcn und Grenzen iibrig bleiben, 

welclie (je) ein Punkt sind, der weder Liinge besitzt, nocli 

1 Diesel* vom Korper zum Punkt herabsteigeiiden Aiiordnung 

stelit als die weitaus liiiufigerc die uiiigekebrte vom Punkt auf- 

wiirts gegeniiber; so Euklid, Tlicon, Heron, ebenso die lhw. 203: 

j\htf. 203 mit Severus: jUjUI aJUJUI jljJUl yb 

hJl~j 1^ J^bll 

2 M<iJ. 2 <) 3 : y£> (GlosseV) £«b—JI^ b*—J| 

D ID &J2J p-yiM ill V5 b£i jj>*J U J^bJl 

b^bi_ b.5l~~J| bad Col) Aueli 

liei Piw. Sclieidung zwisclien sinnlicher (ILL.) und verstandes- 

miissiger (iUlci Geometric; die 3 vorgestellteii Dimensionen sind 

die Attribute (olici der sinnliclien Grbssen. 

■* ]\11t1. 2 (* .1; ba3 ^nbl 5^^ bs^J! 

jlfUJl)} Jb Uli &JV b*—J| £* 51 ((kid. D ^5; 

.^UbJajJ | bDJI bUp) bD .£^0 



Breite, nocli Tide1. Es ist dalier cler Punkt unteilbar2, weil 

das, was teilbar ist, verschiedene Abmessungen besitzt, und 

das, was niclit teilbar ist, keinen Teil hat; denn die Teile 

eines Ganzen sind es, in welche es geteilt wird. Der Punkt 

ist dalier notwendigerweise das, was niclit in Teile geteilt 

werden kann. 
Uber die Linie. Gattungen der Linie giebt es drei: 

Die Gerade, die Kreisbogenlinie und die Kurve3. Die gerade 

Linie ist, wie Euklid sagt, eine solche, die durchmessen wird 

geraden Wcgs iiber zwei Punkte, welche ihre Enden sind4, 

Archimedes aber sagt, dass die gerade Linie eine Linie ist, 

welche die kurzeste ist, die zwei Punkte verbindet5. Die 

Kreisbogenlinie ist eine Linie, bei welcher es unmoglich 

ist, auf ihr drei Punkte zu bestimmen, die in einer Pichtung 

liegen, wiihrend es in ilirem Innern Punkte giebt, so dass die 

(geraden) Linien, welche von ilinen gegen sie ausgehen, gleicii 

sind6. Die Kurve ist eine Linie, auf welcher wir keine drei 

» Maf. 20 1: Vy V, V, Jyb ^ il ^ 1) ihlxli 

jjjjj y jiyiuV] yi ^**3=00 

.fjbylJl> Jl 

- Eucl. 1 Def. a': lrj|XEtov Ltiv, oo jxsoo; ootHv. Die weiteren 

Siitze sclieinen selbstiindD. Ihw. 204. 

3 Maf. 201: o^y^y itlU bfasti], Definitionen 

fehlen, waren aber fiir Severus gewiss 1 eiclit aus andern arabischen 

(^uellen nachzutragen. Ihw. definieren als U.&* J”yo, 

niiudich der Geraden und Bo^enlinie! 
O 

4 Eucl. I Def. o : Ludsia ypajxp-rj s-rtv, rtzi' Lou toI; £cp5 

saovr;; GYjfisioi; xsirou. llo^T entspricht also dem s; Loo, 

niclit wie Klamroth Z. D. M. G. XXXV. 294 vermutet, eiiiem 

£~ solHL;. — Ygl. Spuenger, 1. 1. I 435: ^ Ul &10 ba; l 
. * 

^jjJ! js*,JU Xj.xj 

5 Arch. De sphaera et cyl., ed. Heiberg p. S: AauLLoj ok 

TotuTor TtLv ra aura irspara iyoo-wv yoajx|xu>'/ i'Kv.y'.zzrp sLau t/]v 

sollsiav. Ygl. Proclus In Eucl., ed. Fkiedlein p. 110. Heron, Def. 

p. S. Dietekici, Drop. p. 37 n., (Text fehlt). Sprenger 1. 1. I 135: 

^00! ^ ilciyi bjhiJI ^5| 

6 Der erstc Teil der Definition ist niclit euklidiscli, lindet 
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Punkte bestimmen konnen, die in einer Richtung liegen, in 

deron Innern aber aucli keine Punkte gefunden werden derart, 

dass die Linien, die von ilmen aus zu ihr hingehen, gleich 

sind— Zwei (ist die Anzahl der) Lagen der Linien: Paral- 

lele und Zusannnentreffende2. Parallele sind diejenigen, 

vvelclie auf einer Fliiclie sicli befinden und zugleich von zwei 

Seiten ausgehend ganz und gar niclit miteinander zusammen- 

treffen3. Zusammentrefiende sind diejenigen, welche bei 

iljrern Weiterlaufen aufeinander treften und irgend einen 

Winkel bilden4. Gattungen der Winkel giebt es drei. Ent- 

weder sind die beiden Linien, welche den Winkel bilden, 

Gerade, und bringen drei Arten von Winkeln hervor, den 

rechten Winkel, den stumpfen Winkel und den spitzen Win- 

keP; oder es sind die beiden Linien, welche den Winkel 

sicli auch niclit bei Heron, dagegen bei den Ihw. (Prep. p. 37: 

..Die Bogenlinie ist eine solche, bei der man unmoglich drei 

Punkte in einer Richtung denken kann“), die an andrer St ell e 

auch die vollstiindige Definition des Kreises haben; s. u. — Schluss 

der eukl. Def. ~oo; r(v (Yfyajj.jj.tjv) acp evo; srprEtoo :wv Lto; too 

T'/r(aaTo; xeijaeviov 7:7.7at at rpoTrimooTai sviOeTat Lai a.XXipai; 

— Du; ^ diirfte wold Phersetzung eines j-a-U 

sein. vgl. Fi.r.isciir.n, Kl. Schr. .IP-2 p. 514. 

1 Beleg felilt mir his jetzt. 

2 Yon liier an folgt S events wieder den Mcij., zum Teil 

mit Erwciterung des Textes, insbesondere durcli die Bezugnahme 

auf die beiffeffebenen Figuren. o o o 

3 Fuel. I Def. xf: JlapdXXrp.ot eiatv EoOnat, arrive; ev ti;> 

7U7<0 ETTITTEOIO 00771 X71 £X(37.XXd|J.EV7.l £i; 7TTE'.00V £p EX7TE07. TO. 

o.Eor, irb u.t/>eteo7 soo.rirro'jtiv dXXr.Xai;. dfaf. 204 hat nur: 

Dl*; Ho H ^AJ! ^ DjlycJi Ihw. 20 1 

genau nacli Fuklid: 0i ^ |j| 

.|j.ol ^UiiAlo U tDlo k.!pL| 

1 HI of. 204: kjkspJI; Ihw. 104: 

8.^15 DpB k^^io^ ^1 H-s*JI^. weitei 

aher: iluxjl, weun zwei, und i*b\lzj\, wenn vier Winkel 

entstehen. 

•* d/11J. 2(» 1 : 6«a.Ac^ l? AoHo I to|^^J| 
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bilden, Kreisbogenlinien, und bringen vier Alien von Winkeln 

hervor: Das, was vom Ivreis umschlossen ist, und den Halb- 

kreis, und den Bogen, welcber grosser als der Halbkreis ist, 

und den Bogen, welcher kleiner als die Halfte ist1; oder von 

den zwei Linien, welclie den Winkel bilden, ist die eine eine 

Kreisbogenlinie und die andere eine Gerade2. — Der re elite 

Winkel ist so beschaffen, dass wenn die eine von den beiden 

den Winkel einscliliessenden Linien in gerader Richtung 

weiterlauft, der aus der weiterlaufenden und der andern Linie 

hervorgehende Winkel entstebt, welcher ibm gleich ist3; wie 

der Winkel ABC, welchen ABC einscliliesst, indem dadurch, 

dass die Linie AB in gerader Richtung nacli D weitergeht, 

der Winkel DBC entstebt, wie der Winkel ABC ein 

Rechter, der ibm gleich ist, gemass der nebenstebenden Fi- 

gur. — Der stumpfe Winkel ist so beschaffen, dass wenn 

von ibm aus die eine der beiden ihn einscliliessenden Linien 

weiterlauft. der aus der weiterlaufenden und der andern Linie 

1 Jhw. 295: Ul ^ly'l Ij'Ij bya»J| ^ iyA—J! D yy | 

J.^-! p ij^ySLa y 

Dasselbe in einein Scliolion zu Euklid (ed. Heirerg t. A' p. 

719). Eine wenige Zeilen spiiter folgende Stelle: £LyUl 

8y!0 tmSLtoj | ^ 8y|jJ| 

8yIj j?l j~y ixk.5 I4.LC3 hat offenbar Severus zu der 

sinnlosen Auffassung verleitet. Es soli damit iibrigens nicht direkte 

Benutzung der Ihw. hehauptet werden, sondern nur einer gleich- 

artigen arabisclien (Quelle; der Charakter der Lbersetzung aus dem 

Arabisclien ist hier unverkennbar: Ixjisjus — a-^~y, wofiir im 

Griecbischen kein A equivalent, da re.picp£p£ia zugleicb den Kreis- 

umfang und einen Bogen bezeichnet, und ^ 

XyljJI Vgl. Klamkoth Z. T). M. G. XXXA . 295. 

2 Vgl. das eben erwilhnte Scliolion; Cantor, Gcsch. d. Math. 

1- p. 250: -puvi'a y.tpaTOEto^; bei lhoklus; nocli niclit so benannt 

Eucl. JiJ, 16; beidcs olme Beziebung zu dieser Einteilung. 

3 Hier stinmit Severus wieder mit Maf. 201: LJliq Lyy| 

Ji-o I4J j.a-1 id I 

wiibrend die lhw. der euklidischen Definition folgcn. 
w 
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hervorgehende Winkel kleiner ist als jener, niimlicli ein spitzerl; 

wie der Wink cl ABC, indem dadurch, dass wir die Seite 

AB nach I) wciterziehen, der Winkel DBC entstelit, welclier 

aus der weiterlaufenden and der anderen Linie hervorgeht, 

so dass der Winkel DBC kleiner ist als der Winkel ABC, 

gcmiiss der nebcnstehenden Figur. — Der sp itze Winkel ist 

so beschaffen, dass wenn die eine der beiden ilm einscldiessenden 

Linien weiterliiuft, der aus der weiterlaufenden und der andern 

Linie hervorgehende Winkel entstelit, welclier grosser ist als 

jener2; wie der Winkel ABC. indem dadurch, dass wir die 

Linie AB in gerader Biclitung nacli D weiterziehen, der 

Winkel DBC entstelit, welclier aus der Linie DB und der 

Linie BC hervorgeht und grosser als der Winkel ABC ist, 

gemass der nebenstehenden Figur. — Das, was vomKreis 

uni sc bl oss en ist, ist eine Linie, welclie von einem Punkt 

ausgeht und bei ihm endet, und filr sicli allein die Flaclie 

des Kreises umschliesst3. In ilirem Innern ist ein Punkt, 

und alle geraden Linien, welche von ihm aus zum Kreis 

hingehen, sind gleicli, und dieser Punkt wird Centrum des 

Kreises genannt1; wie die Linie ABC, welclie von deni Punkt 

A ausgeht und bei ihm endet, und die Fliiche ABC umschliesst, 

in deren Innerem sicli der Punkt E befindet. Alle geraden 

Linien, die von ihr nach ihm hingehen, sind gleicli, wie die 

Linien AE, BE, CE, und der Punkt E ist das Centrum 

geiniiss der untenstehenden Figur. — Der Halbkreis ist 

ein Abschnitt des Bogens, welclier den Kreis umschliesst, bei 

welchem, wenn zwischen seinen Enden in gerader Linie durch- 

geschnitten wird, die gerade Liiiie liber das Centrum des 

1 Fine der vorhergehemlen analog gebiklete genetische Be- 
C/ CO o 

fin it ion; Muf. eint’ach &+/UUI ^ yS ] LyLJl 

2 Dcsgl Maf. 
m ** 
SJ gsr.II und si. cl. 

:: Fuel. 1 1 ><d’. is 
/ 

Ko/./.o; r * *— t Ty^o.7. izl-z 007 0 7 TO aiai • t : 07 o.o. r: 
11 ii i ■ 

yon.S7 07, j 7( 7.7 /.: ■ » • 7.7 : z o» ZZOZl' 
i i Ai ~rM v 

» > . 
7.7 S 4 '"A 'ri!J- 

t ^ 
S’.00 7(07 

TOO 7 ’/ 7. to; 7.Z 10.1-/(WO 1 777. TO u 7.'. 77007771 1 
77 7 0 0 7 7.1 sods 17.1 7700: 

1 

TOO 7.07./. 00 77 SO 
1 it: i 'ir,Z'.r, Vt l 7 7l 7/. /. T/.7.'.: *1 

f 

717. ] lassell >e 

i. J'roji. A' gl, . ol »en F 'J , A inn. F 

3 I 11\V. _}!)()! <5 J \ l—4 U | l^.To 4^.^ | is| 4l7 0 
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Kreises weggeht1 *; wie tier Bogen ABC ein Teil vom Kreise 

ist, und das Centrum seines Kreises der Punkt E. Wir ver- 

binden die zwei Punkte seiner Enden, niimlich A (und) C, 

durcli die gerade Linie AC, welche iiber den Punkt E gelit. 

Dann ist die Linie ABC der Bogen des Halbkreises, und 

die Flaclie ABC der Halbkreis, gemiiss der nebenstehenden 
Figur. — Der Bogen, welcher grosser ist als ein Halbkreis, 

ist der Teil des Kreises, bei welchem, wenn wir zwisclien 

seinen Enden in gerader Linie durchsclmeiden, das Centrum 

innerlialb desselben bleibt-; wie der Bogen ABC, und das 

Centrum seines Kreises, der Punkt E. Wird zwiscben seinen 

Enden, niimlich A und C, durcli die Gerade AC eineVer- 

bindung hergestellt, so bleibt der Punkt E innerlialb der 

Linie AC, niimlich zwisclien der Bogenlinie ABC und der 

Geraden AC, und der Bogen ABC ist grosser als der Halb¬ 

kreis gemiiss nebenstehender Figur. Der Bogen, welcher 

kleiner ist als ein Halbkreis, ist so beschaffen, dass wenn 

wir in gerader Linie zwisclien seinen beiden Enden durch- 

schneiden, das Centrum des Kreises ausserhalb der Linie 

bleibt3, wie der Bogen ABC, der ein Teil vom Kreise ist, 

und dessen Centrum der Punkt E. Wir verbinden diese seine 

Enden, niimlich A und C, durcli die gerade Linie AC, so 

bleibt der Punkt E, welcher das Kreiscentrum ist, ausserhalb 

der Linie AC. Der Bogen ABC ist dalier kleiner als die 

Hiilfte des Kreises, entsprechend der nebenstehenden Figur. 

Zusammentreffende Linien giebt es neun, welche 

folgendermassen genannt werden: Seite, Schenkel, Basis, 

Diameter, Hdlie, Seline, Sagitte, Sinus rectus und Sinus versus4. 

1 Iliw. 296 ungenau: sj jXi, y£> syljJl 

—o j-yi-o, and Definition der Halbkreisfiiiche bezw. eines 

Kreissegmentes, niclit eines Bogens. 

- Der in der Definition entiialtene Satz findet sicli Eucl. 

Ill, 25 (ed. Heiuerg t. I p. 230). 

3 Desgl. — Der Name fiir die FI ache ist bei Heron cop;. 

4 Diese neun Linien sind, genau in derselben Folge, definiert 

Mat'. 205, in andrer Anordnung und zu zwei Gruppen ver- 

einigt Ihw. 291 bezw. 295. Fine geistesverwandte, wenn auch 

inhaltlich verschiedene Aufzahlung Heron ed. Hultsch p. I 1 •' 
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Eine Seite1 ist diejenige Linie, welcbe eine Fliicbe urn- 

giebt. AVenn es also eine gerade Linie ist, die mit anderen 

geraden Linien die Fliicbe einschliesst, so wird sie Seite 

dieser Fliicbe genannt; wie eine jede von den Linien AB, 

BO, CA Seite der Fliicbe ABC ist, gemiiss nebenstebender 

Figur. — Unter S client el2 verstebt man die zwei Linien, 

welcbe den AVinkel umfassen, insofcrn niimlicb, wenn den 

Winkel zwei gerade Linien einscbliessen, eine jede von ilmen 

Scbenkel genannt wird, wie eine jede von den Linien AB, 

BC. welelie den Winkel ABC einscbliessen, Scbenkel beisst, 

gemiiss nebenstebender Figur. — Der Diameter3 ist die 

(Linie), wclcbe von einem AVinkel ausgebt und in einem andern 

AVinkel cndigt, und die beiden AVinkel teilt. Und zwar 

an der Fliicbe, welcbe eine Aberzabl von Seiten besitzt, wie 

die Linie AD, welcbe vom AVinkel A ausgebt und beim 

Winkel 1) endigt, und in gleicber AVeise den AVinkel A und 

den AVinkel D teilt. Und wenn ebenso vom AVinkel B 

nacli dent AVinkel C eine Linie gelit, welcbe die beiden AVinkel 

B und C in zwei Teile teilt, so wird (aucli) sie Diameter 

genannt, gemiiss nebenstebender Figur. — Es wird aber 

aucli Diameter-5 genannt die gerade Linie, welcbe den Kreis 

in zwei Hal (ten zerlegt und iiber sein Centrum binweggebt. 

r07u.jj.71 oe t\zi oe/7 • eo‘)ei7. zy.p6./J.r{Ao;, V/rt;, zoou'^O sy.e/.r,, 

017.','(V/'.Oi. 77l)i70; 7 7.7.1 “00; 001)7; 7.7/.00JJ.£vr4, 0~0Tc(v0'J“7., T7£0'!- 

U.E700;, 0'.70.S700:. 
I I * / • I 

I j\[nf. C?k-Jb k^J e'JLoUI. 

- . G4X.0 (3b*— k-i- 

3 Severny iindert hier die zuerst gegebene Anordnung. Das 

Vorkommen grieehischer Lelmwdrter fiir diese primitiven BegriiTe 

beweist nichts fiir eine Beiiutzung syrisch-grieclusclter Quellen. 

\ ielmebr liisst siclt der Gebraucli von fiir den BegrifT 

der Dianonale und des Kreisdurchtnessers nur auf arabischen O 
Irsprung zurucki’iibren: >k5 und >k3; die Gricchen 

haben 0177(0010; und oiajxsroo;. M<{f- ^ k^Jl ^kiJ| 

^5;^' ^S'5 ^y^- Ikw. Djj ^.-5. 

1 lliw. 20.*): SjJljJ! £.kib ^5-b’i k-s-'J I ^k5 
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Und es ist eine grosste Gerade, wie die Linie AB, welche 

die Flaclie des Kreises AB in zwei Hiilften zerlegt und iiber 

dessen Centrum, namlich den Punkt C, hinweggeht. Die 

Linie AB wird daher ebenfalls Diameter genannt, und dies 

ist die Figur davon. — Die Hohe1 ist diejenige Linie, welche 

auf einer andern steliend einen rechten Winkel bildet, wie 

die Linie AB, welche, indem sie auf der Linie BC stelit 

und einen rechten Wink el einscliliesst, die Hohe aufBC ist. 

Und ebenso wird die Linie BC Hohe genannt, weil sie auf 

der Linie AB stelit und einen rechten Winkel einscliliesst, 

gemiiss nebenstehender Figur. Und ebenso2, wenn von 

einem Winkel nach seiner Basis, d. h. der zugehorigen Selme 

bin eine Linie geht, so schliesst sie mit den beiden Hiilften 

der Basis zwei reclite Winkel ein, und diese Linie wird Hdlie 

genannt, wie beim Winkel ABC; es geht namlich von ilirn 

aus die Linie BE nach seiner Basis him namlich nach der 

Linie AC, und schliesst mit iliren beiden Hiilften, namlich 

den Linien AE und EC, zwei reclite Winkel ein, namlich 

BE A und BEC. Daher wird die Linie BE Hohe genannt 

auf der Linie AC. Ebenso wird die Linie AE Hohe genannt 

auf der Linie BE, gemiiss nebenstehender Figur. — Die S ehne3 

1 MaJ. pl3 |j| ^jJ| i2:s;)| 

2 You hicr an Zusatz des Severus. 

3 Der gauze Wortkomplex Bogen, Selme und Pfeil (s. u.) 

ist spezifisch arabisch und felilt bei den griechischen Geometern, 

die sicli entweder durcli Umschreibungen lielfen (Selme = r) 

t<o xoxBo e'jOeta, swiLia £v xuxXto [at, ota too x£vrpou oosa, EoOeta 

eXcxtt<ov too oiap.£Tpoo; Sagitte — xddsTo; t;jir^xaTo; xuxXoo) oder 

mit mchrdeutigen, unbestimmten Ausdriicken begnugen (Selme = 

oroTEtvouGa, Bogen = repupEpEia). Dass den Arabern diese Trias 

wahrscheinlich von der indischen Trigonometric zugefiihrt wurde, 

sei nur beiliiufig bemerkt (vgl. Cantor, Gesch. d. Math. I2 GIG). 

Indessen ist die unabhaugige und dein gemeinen Sprachgebrauch 

entnomraene Anwenduug eines Wortes wie „ Bogen w das niichst- 

liegende und es ist niclit ndtig, fiir ,arcus* bei Columella V 2, 9 

nach einem vorbildlichen to;ov zu suchen (Klamroth, Z. D. M. G. 

XXXY. 292 Anm. 1). — Maf. j-^JI ^ y^)] 
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ist diejonige gerade Linie. welche die Endpunkte von Kreis- 

bogen mid Kurvenlinien verbindet, vvie die gerade Linie AB, 

welche die beiden Endpunkte des Bogens ACB verbindet; 

sie wird Selme genannt gleieli der am Bogen (des Schiltzen), 

wie die vorliegende Eigur zeigt. Ebenso wird aber aucli jede 

Linie, welche die Endpunkte von zwei (geraden) Linien ver¬ 

bindet, die einen Winkel einscliliessen, Seline genannt, vveil 

sie diesen Winkel ABC misst. und in dieseni Zusammenliang 

wivd sie Basis1 genannt. Der Unterscliied zwisclien Selme 

und Basis bestelit darin, dass die Basis die Winkel allein 

misst, die Selme dagegen misst die Winkel sowie aucli die 

Bogengrossen. und deslialb wird sie Selme genannt-. — Die 

Sagitte3 ist diejenige Linie, welche von dem punkt ausgelit, 

der die Selme des Bogens ABC zerlegt und halbiert, und 

init der Selme einen recliten Winkel einschliesst und am 

Bogen endigt; wie die Linie D B, welclie vom Punkt D aus- 

gelit, der die Selme des Bogens A B C zerlegt, d. li. in zwei 

Halften teilt. und mit der Linie A C einen recliten Winkel 

umscliliesst und am Bogen ABC endigt, gemass neben- 

steliender Eigur. — Der Sinus rectus1 ist die Haltte von 

der Selme der Verdoppelung eines Bogens, so dass also dessen 

- Zusatz des SeverusV 

3 Pas Wort —M, bedeutet die Axe eines Bads, 

einer Kugel, eines Kegels, niernals aber ,,PfeiP, und erweist sich 

durcli die Anwendung an dieser Stelle als ein Notbehelf fiir 

der Umstand, dass umgekehrt auch im Sinne von ge- 

braucht wird (vgl. Si*iu:xoer 1. 1. I 60S, Klamroth Z. D. M. G. 

XXXV p. 21)5 Note), war vielleiclit die Veranlassung zur Wahl 

des Wortes. Ikirhebraeus ubersetzt riebtig Bj^ (Thes. Syr. 708: 

Asc. ment. 3v). — Maf. 205: aJ AhUi ^ b^JI ^-J! 

bi- Jbo P5 mit daneben 

beigefiigter Zeichnung. 
OO C 

3 MaJ. 2()6: 1 >_2+zj 1 1 

^1 uix-o dJii 5) jio Bei Barbebraeus 

Asc. ment. (Thes. Syr. 2S23j Uvl, BX, -o,oX? Bqa bates. 

.Laaa. 00 sXm j-aajj 



— Ga- 

Siiins der Linie A B entspriclit, welclie die Hiilfte von der 

Scline A C der Verdoppelung des Bogens A B ist, insofern 

sin ’ie Hiilfte der Linie A C ist, welclie den Bogen ABC 

inisst, der die Verdoppelung des Bogens A B ist. Durum 

ist die Linie A E der Sinus versus zum Bogen A B gemiiss 

der untenstelienden Figur. — Der Sinus versus 1 ist die Sagitte 

der Verdoppelung desjenigen Bogens, welchem der Sinus zu- 

geliort, wie die Linie E B, welclie die Sagitte des Bogens 

ABC ist, der die Verdoppelung des Bogens A B ist. Darum 

ist die Linie E B der Sinus versus zum Bogen A B. gemiiss 

der vorliegenden Figur. Dies moge liber die Linien genligen. 

IJber die Flliclie. Es giebt drei Gattungen von 

Fliichen: die ebene, die gewolbte und die liolile Fliiclie-. 

Eine ebene Fliiclie ist diejenige, deren Abmessungen mit 

den Abmessungen der Linien ubereinstimmen, welclie ihre 

Grenzen sind3. Andere definieren, dass eine ebene Fliiclie 

diejenige ist, bei welcher eine (beliebige) gerade Linie, wenn 

sie auf dieselbe gelegt wird, ganz in sie liineinfiillt4. Eine 

gewolbte Fliiclie ist diejenige, deren Grenzen wir durcli 

eine andere Fliiclie verbinden kdnnen, welclie kleiner ist als 

^ dkllj. 20G : yib ^^jJ| ^,2.^0 yJS »! 1 | 

—iastf' l^J. Barhebraeus 1. 1. Dpo-co 

oat I+jsKxxs . onX, IftQi Ausserdem 

definiert er nodi den JL^uls als dies ist der 

I , sinus totus. Zu der Frage nach Herkunft und Be- 

deutung von bzw. sinus vgl. meiuen Aufsatz in der Z. J'. 

Math. u. Physik Bd. XL. p. 126. 

- k\luj. 2<»6: cl^Jl. Ihw. 267 : 

cjh-JI statt tu\—J|. 

3 Diese Definition sclieiut ebenso wie die folgende auf Euklid 

zuriickzugehen, aber einem Missverstiindnis des Ausdruckes ii 

Loo ihr Dasein zu verdanken. Arabisclie Belege dafiir kann ieh 

niclit beibringen. 

4 Die euklidisehe Definition: ’Ettittxoo; £“t<pav£td ejtiv, y-ti; 

Loo -rat; £cp’ iaoTYj; softetat; xstTat. SrnEN'.r.n i. 1. 1 62 7: 

Ag liiXo A-gc »J | Ay^-A^i..»! | i3y]£i2*\}\ y 1 1.0 I 

yi JJlL) ^J;! V ^b. Alniliyh nodi p. 63s). 
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mi* sulhst; uiiil zwar ist die kleinere, ilire Greuzen verbin- 

dendcFlache zugleich cine unterhalb von ilir liegende Fliiclie k 

Fine liolile Fliiclie ist dicjenige, deren Greuzen wir durch 

eine mid ere Fliiclie verbinden kbnnen, welche kleiner ist als 

sie selbst, mid zwar liegt die kleinere, ilire Greuzen vcrbin- 

dende Fliiclie libber als jene2. — Diejenigen Gattungen del* 

Fliiclie. welche gerade Linien einscbliessen, sind olme Ende; 

sic worden Vielseite genannt und entstelien durch fortdauernde 

\ ernudirung (sc. des vorbergebeinb n Vielseits um eine weitere 

Suite), und zwar zuerst dasjenige, welches aus drei Seiten 

zusaniniengesetzt ist, dann das aus vier, und das aus ftinf, 

und so ins Unendliche3. — Die Gattungen der Teildreiecke, 

welche niclit (weiter) geteilt werden (kbnnen), sind fi'mf: das 

gleichsoitige, und dasjenige, welches gleichschenklig spitz- 

winklig, und gleichschenklig rechtwinklig, und gleichschenklig 

stunipt'winklig sein kann, und das ungleichschenklige [spitz- 

winklige]4. Jene Fliicbcn, welche Yielecke genannt werden, 

sind diejenigen, welche aus melir als vier Seiten zusammen- 

gesetzt sind, deren erstes das Pentagon, dann das Hexagon, 

und so durch Hinzufiigung von je einer Seite ins Unendliche 5. 

— Die Gattungen der gewolbten Fliichen sind drei: die 

cvlindrische. die kegelfonuige und die kuuelfbrmigefi. Die 
v O O O 

1 Definition nach Analogic der friilieren fill* die Bogen, die 

grosser oder kleiner als ein Halbkreis sind. Felilt Mdf. und Iliw. 

2 Feb It Maf. und Ihw. 

3 lbw. 200: —o bjkL l^J| jlCilJl 

6^17 h..-sev ^5^1 y£) O-lgJ! 

... ... I 

4 Dicse eigentiimliche Einteilung babe ich bis jetzt nirgends 

sonst gefundon. ist zu tilgen. Zum Anfang vgl. Iliw. 

2(JG: jlCilM ^^1 j^j dJAJ) j£±J|. 

5 Aufiallig sind bier die griecbischen Namen, besonders da 

die St el 1 e inbalflieb nur eine AViederholung des Friilieren ist. so- 

fern der Name niclit von den Fcken, wie es in Ordnung ware, 

sondern von den Seiten abgeleitet wird. A^gl. dazu Mdf. 207: 

,&J &j\^j V U> I M | y 5 V AXJ I £ ykl—J I 

r> Die bekannten Fliichen der elementaren Geometric; vgl. 

Heron, Dcf. p. 23. 
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CvlinderfUiche ist ein Gebilde aus gleicbartigen Teilen, das 

mit einem Kreis begiimt und mit einem andern Kreis endigt, 

welcher dem ersten gleicht k Die Kegelflache ist ein Gebilde, 

das rnit einem Punkt beginnt und mit einem Kreis als Grenz- 

linie endigt2. Die Kugelflache ist ein Gebilde aus gleich- 

artigen Teilen, in deren Innerem sich ein Punkt befindet, so 

dass alle Linien. die von ibm aus an die Fliiche gehen, gleich 

sind; dieser Punkt ist das Centrum jener Kugelflache3. — 

Die Gattungen der lioblen Fliiche sind gleich den Gattungen 

der gewolbten Fliiche, weil jedes ebene Gebilde, welches in 

vollkommener Weise gekrummt ist, von aussen auf diese 

Art gewcilbt ist, und von innen eine Hohlung hat, welche 

jener Wolbung entgegengesetzt ist4. Und deshalb erkennt 

man die einen aus den andern. 

Uber dieKorper. Die Gattungen des Korpers, welche 

ebene Fliichen umgeben [konnen], sind zwei: derjenige, welchen 

eine Kugel umschliessen kann, und derjenige, welchen eine 

Kugel niclit umschliessen kann5. Und derjenige, welchen eine 

Kugel umschliessen kann, (existiert) in fiinf Arten: derjenige, 

welcher vier dreieckige Seiten hat und Feuerkorper0 heisst; der- 

1 Maf. 207: ^ U 

J! Heron, Def. p. 27 giebt eine genetische 

Definition; Sprenger 1. 1. p. 638 beniitzt die Eigenschaft, dass 

ein System von Geraden in die Fliiche fallt. 

2 Maf. 207: y^ »11 I 

h^jsr-o Ihsu. Heron, Def. p. 25 xwvo; eaxi ayrjpa 

axepEOv jjdxtv jxkv syov xuy.Xov, cuvcr-YopEvov yep’ £v crjjiEtov; 

hierouf folgen genetische Definitionen. 

3 ]\Iaf. 207 nur: «^XJ! U ^^XJI 

Diese drei Definitionen wiederholen sich bei den Korpern. 

4 Eine Parallelstelle zu diesen Ausfiihrungen kann ich bis 

jetzt nicht nachweisen. 

5 Die Einteilung feldt Maf.', der Gesamtinhalt dieses Ab- 

schnitts notigt zur Annalime einer weiteren Quelle; Kemfd ed-din? 

— Hiw. erwiihnen nur den p. 297. 

6 Maf. 207: okLCLo ^y& ^5)^1 ( 

5* 
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jenige, welcher sechs <[u:\dratisclie Seiten hat und Kubus1 ge- 

naimt wird ; derjenige, welcher aclitDreiecke hat mid Luftkorper2 

genaimt wird; derjenige, welcher zwolf funfeckige Seiten hat und 

Himinelskorper3 genannt wird; und derjenige, welcher zwanzig 

Dreiecke hat und Wasserkorper4 genannt wird. Und man ver- 

gleicht diese fiinf Formen mit den vier Elementen, niimlich 

Erde, Wasser, Lutt und Feuer, und mit dem Himmelsge- 

wdlbe5. Und es ist niclit moglich, dass eine Kugel um gleicli- 

tiachige und gleichwinklige Korper herumgelit ausser um 

diese fiinf Formen, gemiiss dem. was Euklid lehrt6. Allein 

1 Hier erwartet man ilInf. 207: wAcjl ^ 

• • w—^ y W UM A-***rf ^ ■%- % £ ^ 

*** • ** £. 
- ]\fcif. 20S: .. . olilxo _ (j£bJ| 

•* ilInf. 2 0 S : ol—IsAb— yts. UJ| &j y£> ^XJbJ I jXbJ | 

.b!5yi5 cUX>U| hyl~Zo 

4 il [(if. 208 : ... oUlbs 6.j y£> JX-HI 

:> Vgl. Theoloynmena Aritlun., ed. Fa. Ast p. 25: r£v-s oov 

X7.i ra yen')5 o/.ou rTor/Ya too -avTOi, y?], uoa>p; arjo, -Op, alf)r(p; 

~£MT£ ok X7.1 T7. TO'JTOJV cyr(g7T7., TO T£TpaSOpQV %tX, Uiul p. 6 1 , WO 

Philolaos als Yerfasser oilier Sclirift iiher die fiinf Korper erwiilmt 

wird. Am au.sfiihrlichsten Flato im Timaeus (ed. J. Bekker p. 

G6 t.); vgl. noth Cantor. Gesch. d. dlath. I - 162f.; Prantl, Arist. 

/ Biu'her fiber den llimmel p. 223; Psellus, ed. Xylander p. 53: 

To> root p.ko avaX oyov t r( v “upajxtoa, to* a lot. ok ztX. ; Aristides 

Guintilianus ed. Yeiuom p. 111. Yon arabischen Srhriften, die 

') *his Tliema behandeln, A1-Kindi: &bIL-> 

^oU*J| ^J| ^.o jT. Es handelt sicli demnaeh, 

wie man si cl 11, um eine allgemein verbreitete neupythagoreisclie 

Yorstelhing, und niclit um eiwas den Syrern eigentiimliches, wie 

Kla.mroth 1. 1. p. 300 vermutet. Geheiinnisvolle Gedanken des 

Sehopfers in diesen fiinf merkwiirdigen Ivorpern zu suchen, fand 

sicli bekanntlich nocli der grosste aller „Pythagoreer", Keppler, 

veranlasst; sein Mgstcriuni Cosmograpliicum bringt dieselben in 

eigenartige Bezichung zu den Blaiietcnsphiiren. (Vgl. Kepleri 

opera ed. Fiusch 1, loiij. 

r> Heron. 7)c/. p. 

TTOC/ e(o)0 rj-.ioZ'.ZZ TTlo; 

20: I , o zX £ i o r( ; p.kv tyyt Z'> Tip iy T<I>v 

T. *'77107 T7. “£VT£ T7.0T7. 77 7 U.7T7. 7TI01/.7.U.- i i i /. 11 i r 
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Archimedes sagt, dass es moglich ist, dass eine Kugel urn 

zwei Korper lierumgelit, welclie Dreiecke und Quadrate ein- 

schliessen ‘, und ein jeder von ihnen hat vierzehn Seiten, wor- 

unter acht gleicliseitige, gleichwinklige Dreiecke ihn begrenzen; 

und dies ist ein Gebilde, welches aus der Erde und der Luft 

zusammengesetzt ist2. Den andern von diesen schliessen 

sechs gleicliseitige, gleichwinklige Dreiecke ein3. Die Gat- 

tungen derjenigen Korper, welche (ebene) Flachen begrenzen, 

olme dass eine Kugel sie umschliessen kann, sind zahllos an 

Menge4. Diejenigen aber, welche die Geometer zum Gegen- 

[IdvEt. jxova yap xd riXdxtovo; otexat. ’ A py’t jjlrj oy] ' ok xpiaxaiosxa 

oXa cp/jxlv sopiaxEsflat ayrjptaxa oi>va|xsva £yYPa?T;at atpatpa, 

TrpoxxtflsU 6xxtb ulexo. xd Etprjp.Eva tevxe. o)V elosvai xat nxdxwva 

xo xsxGapaaxatosxdsopov, £toat oe xooxo oittXouv, xo pko £cj <5/xo> 

xpiytuvtov xai XExpaytootov zz [aovfHxoo ex yr]; xai aipoz, o~zp xat 

xtuo dpyattov xtvk; rpztxav], xo ok sxspov ~dXtv ex xsxpayuivtov jjtkv 

6xxto, xptyiuvtov 0k z, 5 xal ya),sir<oxspov stoat ooxst(!). A11 welcher 

JStelle Plato von dem Korper spricht, weiss icli liicht; das Wort 

sell>st kommt niclit vor. 

1 Man sieht leicht, class dieser Passus bis zu Ende auf die 

eben wiedergegebene Stelle aus Herons Definitionen zuruckgeht, 

die selbst schon voller Unrichtigkeiten steckt. Demi es giebt 

drei „archimedische Korpervon 14 Flachen, von denen nur 

einer von Quadraten u. gleichseitigen Dreiecken begrenzt ist, 

wiihrend der zweite von G Quadraten u. S Sechsecken, der dritte 

von 8 Dreiecken und 6 Achtecken umschlossen wird. — Man 

vgl. zu diesem Gegenstand die interessanten Bemerkungen Kepplers 

im 2. Buch der Harmonice mundi (Kepi, opera V, 114 sq.) ebenda 

im 3. Buch auch seine merkwurdigen Theorien liber ,Sphiiren- 

harmonie*. 

2 Vgl. das Citat aus Heron. Definition unvollstandig, aber 

aus dem Zusatz leicht zu ergiinzen. 

3 Man miisste bier nach dem griechischen Text ergiinzen „und 

acht Quadrateu, obgleich ein derartiger Korper unmoglich ist. 

Ein neuer Beweis fiir die schon mehrfach zutage getretene kliig- 

liclie Rolle der mathematischen AVissenscbaft, sobald sie von ge- 

wissen Philosophen zu ihren Spekulationen missbrauclit wurde. 

4 Zusatz des Severus? 
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stand cler Erkcnntiiis macben, sind drei: die Pyramide >, 

welclie Dreiecke iiber verscbiedenen Grundfiachen begrenzen 

und welcbe (ebenfalls) Feuerfigur2 genannt wird; und der- 

jenige, welcben Vierecke begrenzen, die Rauten genannt 

werden3, und derjenige, welcben Dreiecke und Vierecke be¬ 

grenzen und der Prisma genannt wird4. — Die Kugel ist 

ein kdrperliches Gebilde, welcbes eine einzige Flacbe um- 

schliesst; in ilirem Innern isc ein Punkt, alle Linien, welcbe 

von dem Punkt nacli der Flacbe liingelien, sind gleich, und 

dieser Punkt wird Centrum genannt5. Und der Diameter 

der Kugel ist eine Linie, welclie durcli das Centrum gelit 

und an der Oberflacbe endigt, und wird aucli Polos genannt6* 

1 Nicht envalmt M«f-; ar. b^sEj! mit dem Zusatz £.JLaJ| zur 

Unterscheidung von b.^AeJJ (Sprexger 1. 1. I 430). 

2 Plato Tim. 56 P. — Jhw. p. 207. 

3 Also das Itbomboeder als spezieller Fall eines Parallel¬ 

epipeds; das Jthombendodekaeder gehort niclit in den Ilabmen 

der vorliegenden Aufzublung. — fkjucoo ist natlirlich Uber- 

setzung von (Maf. 206); da das Parallelogramm ^.AL; 4~-iJ| 

heisst, so konnte der erwiilmte Korper aucli ganz allgemein das 

Parallelepiped bedeuten. Djeterici sclireibt (Prop. p. 1S1 und p. 41) 

verschoben eig. dick“ ! Vgl. Sprenger 1. 1. II 1075. 

4 Gemeint ist das dreiseitige Prisma; vgl. die Definition und 

Ableitung des IVortes bei Maf. 20S: ^ ^iajl p^sciJI 

jLj. Definition des dreiseitigen Prismas Sit.exger 

1. 1. II 1 3 S 4. 

5 Maf. 20S identisch: ^ jXi 5^.XJI 

1^1a-<—^ | diiAjJ I jMj g | bykl^J | 

\£>'fys aJoLOJ ebenso Heron p. 24, def. 7 7. 

IloXo; bier in der ursprunglicben Bedeutung ,.Himmelsaxe-. 

niebt in dem beute allein nocli gebriiuclilichen Sinne von Fnd- 

punkt der Himmels- und Erdaxe. Vgl. Maf- 20S: 

^5jj| U>^la5 »AM AA:—! ^1 ^4^.5 y* y+i ^ 

ti;b SpCM Uh5 y&j &p0| suj; so bereits Heron 

p. 24, def. SO: to. Ttipava too o;ovo; ~oAoi xaXoOvrai. Nacli 

Kt.amroth (1. 1. ]>. 205, n. 1) kommt in der Bedeutung von 
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Der Cylinder ist ein Ivorper, welcher mit einem Kreis be- 
ginnt und in einen zweiten Kreis endigt, der ihm gleicli ist, 
welchen (also) eine Cylinderflaclie und die Fliichen der beiden 
gleicben parallelen Kreise umscliliessen b Der Kegel ist ein 
Gebilde, welclies von einem Punkt ausgeht und in einen Kreis 
endigt, und es umscliliesst ilm die Kegelflache und der Kreis2 
Und dies mbge in Kiirze liber dieGattungen der Ivorper geniigen. 

Neunte Frage: Was ist die Astronomie? 
Antwort: Die Astronomie ist die Wissenschaft von der 

Bewegung der Sterne und des Himmelsgewolbes und der- 
jenigen Kreise, welche vom Yerstand vorgestellt werden3, und 
ferner von der Gestalt der Erde und des Himmels und dessen, 
was inmitten (zwisclien diesen) ist. — Das Himmelsgewolbe 
ist ein kugelformiges Gebilde, welclies Ewigkeit der Bewe¬ 
gung besitzt, die niclit abnimmt und nicht endigt bis zu der 
Zeit. welche von der wirkenden Ursache dieses Alls vorher- 
bestimmt ist4. Die Erde aber ist in die Mitte gesetzt wie 
der Punkt inmitten des Ivreises, indem sie auf alien ihren 
Seiten gleicli ist, sofern aucli sie eine kugel- und kreisformige 
Gestalt besitzt, wenn sicli aucli Tiefen und Hohen auf ihr 
befinden; ilire Entfernung jedocli von der Hdlie des Himmels 
ist von alien ihren Seiten im Kreis lierum eine und dieselbe5. 

Pol und Axe vor; beides erkliirt sicli leiclit aus der urspriinglichen 

..ThuraiigeP4 oder aus der Doppelhedeutung des griechischen roXo;. 

Vgl. noch Uiw. 298. iibereinstimmend mit Muf. 

^ . 209 I ^ 6j] yVl..]) ] 

b^5=u IgJ 

> 209: &biL> 
• * <* « * 

.Syjjy &J b-^U^ Sj-Mj 

3 In der Definition wild bereits auf den wesentlichen Iuhalt 

der von Sever us erliiuterten astronomischen Begriffe Ilucksicht ge- 

nominen; ein Anzeiclien fiir die einheitliche Quelle dieses Abschnittes. 

4 Alfcrgani, ed. (Jolius 1009, c. II, p. 7. Barhebr. Asc. 
incut, c. 1, ?/. (nacli P. Smith, Cat. Hodl.). Der Ausdruck 

llir „(jott“ gelidrt der pliilosopliisclien Tenninologie an. 

5 A jgl. Tlieon. Uc astr. c. JV, ed. Martin p. 15S; Astronomie 

lies Gaynmn, Z. ]). M- G. XI7V1I, 220; Alfergani c. IV, p. 13. 

Barlielir. Asc. went. c. J, o'. z. 
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Grosste Kreise a. her sind seclis 1 vorhanden: der Ivreis 

dcr Tagesgleichheit, welclier l’semerinos genannt wird, und der 

Kreis der Tagesmitte, welclier Mesembrinos, d. h. Mittagskreis 

genannt wird. und der Kreis des Horizonts, und der geneigt 

liegende Kreis. und der Ivreis der Anaphora, und der Kreis, 

welclier fiber die bciden Pole gel it. Und diese werden grosste 

Kreise genannt. weil (ihr) Centrum das Centrum der Kugel 

Kt. und diese Kreise (Kugeln?) gleichmassig in Hiilften geteilt 

werden2. So ist (ein soldier) aucli (fill*) jede Kugel, welche urn 

ilm herumgelit. und zwar so, dass sein Centrum Centrum der 

Kugel ist, ein grdsster Kreis(?), und wil'd mit diesem Namen 

bidegt; wenn aber sein Centrum niclit das Centrum der 

Kugel ist. so ist or kein grdsster Kreis und wird niclit mit 

diesem Xamen bezeiehnet. Und diese Dinge sind nocli ein- 

leuclitender in deni P»ucb fiber die Kugel, welches dem ge- 

lohrten Ptolemaus angehort, an der Hand geometrisclier Be- 

weise dargelegt3. — Der Ivreis der Tagesgleichheit4 ist 

derjenige, welclier die Kugel in zwei gleiclie Teile teilt, einen 

nurdliclien und einen siidlichen; dieser Kreis gelit durcli den 

Anlang des Widders und den Anfang der Wage und ist 

derjenige Kreis, welclier auf dem Astrolab zwisclien dem 

Kreis des Antangs des Krebses und dem Kreis des Anfangs 

des Steinbocks gezeiclinet ist3; er wird (Kreis) der Tages- 

gleiclilieit genannt, weil fiir diejenigen, welche unter diesem 

Kreis wohnen, der die Mitte der Kugel ist, Tag und Naclit 

gleicli sind; ebendarum wird er Kreis der Tagesgleichheit 

1 In den mir zugiinglicben arabiseben Schriften babe icb 

diese Zusamnienstellung von G Kreisen niclit gefunden. Die zahl- 

reiebsten Beriibrungspunkte zeigen die entspreebenden Kapitel 

des Gagman. — Barbebr. A sc. ment. c. I, in': toaj- 

j-v.-vlq (I\ Smith Cat. BodJ. 577 sq.). 

2 Barbebr. Asc. ment. nach Tkes. Syr. 1205: wo,oLi JLa; 

yo;^io r~\v Amq 6q»: Gagm. 232. Der Text 

sebeint niclit ganz in Urdnung zu sein, ebenso im folgenden Satz; 

doch stinunt God. Bond, dam it tiberein. 

Vgl. I\ LAMROT1I, Z. D. 31. (}. XLII p. 10. 

1 Gaem. 232: A1 (organi p. 10; Maf. 215: Thes. Syr. 162. 

;> Vgl. Ki.amroth, Z. I). !\f. G. X\ Tl p. 21. 



73 

genannt, insofern immerwahrend Naclit und Tag unter diesem 

Kreise gleicli sind. Und ebenso wire! er senkrechter Himmels- 

kreis genannt, und aucli Glirtel der ersten Bewegung1; und 

die Pole dieses Kreises nelimen an diesem Orte den Horizont 

ein, weil der eine der Nordpol ist und der and ere der Slid- 

pol, welclie die Pole der ersten Bewegung2 genannt werden, 

deren einer, niimlich der nordliche, offenkundig ist, weil er 

gesehen und erkannt wircl, der slidliche aber verborgen und 

unsichtbar. Mit Hilfe dieses offenkundigen jedocb wire! jener 

verborgene erkannt. — Der Kreis der Tagesmitte, d. h. des 

Mittags 3, ist ein grosster Kreis, welcher den Kreis der Tages- 

gleichheit unter rechten Winkeln sebneidet, und wenn die 

Sonne zu ihm gelangt, steht sie im Zenith, und es ist Mittag; 

wenn sicli die Sonne aber von diesem Kreise wegwendet, und 

in der Richtung nacli Westen fortschreitet, beginnt die Ab- 

nahme des Tages. Und dieser Kreis schneidet alle Parallel- 

kreise zu jenem Kreise der Tagesgleichlieit und Isemerie in 

je zwei Teile, diejenigen, welche liber der Erde, und die- 

jenigen, welclie unter der Erde sind4; und auch die Pole 

dieses Kreises nelimen den Kreis des Horizontes ein an jenem 

Orte, welcher die Gleichheit von Tag und Nacht ist, nam- 

lich am Anfang des Widders und der Wage. Und es 

ist wissenswert, dass auch dieser Kreis liber die Pole (des 

Kreises) der Tagesgleichlieit geht, niimlich liber den Nordpol 

und den Slidpol; und alle Mittagskreise an jedem beliebigen 

Orte im Norden und Sliden sind Horizont fur diejenigen, 

welche unter dem Kreis der Tagesgleichlieit wohnen. Der 

Kreis des Horizonts5 ist derjenige, welcher die (Himmels-) 

Kugel in zwei Hiilften teilt, eine sichtbare liber der Erde, 

und eine andere verborgene unter der Erde. Und von den 

4 Gagm. 227. Maf. 215. 

- Gagm. 228. Das Folgende bezieht sich auf den Horizont 

von Bagdad. 

3 Gagm. 234, ganz andere Definition. 

4 Die bier (und Cod. Loud.) erwahnte Eigenschaft gilt nicht 

vom Meridian, sondern vom Horizont; der Satz gehort hinter die 

Definition des Horizonts. Vgl. Gagm. 262. 

5 Gagm. 234. Maf. 216. 
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Polen dieses Kreises nirmnt der eine an jedern beliebigen 

Ort den Zenith 1 ein. und der andere befindet sicb in ent- 

gegengesetzter Richtung nnter der Erde. — Der geneigt- 

liegende Kreis2 ist der Himmelskreis der Tierkreiszeiclien, 

welcher Zodiakos d. li. Tierkreis genannt wird und durcli den 

Lauf der Sonne von Osten nacli Westen besclirieben wird; 

dieser Ivreis sclmeidet den Isemerinoskreis am Anfang des 

AVidders und am Anfang der AVage, und das Mass der Neigung 

dieses Kreises ist 24 Grad, etwas weniger3. Und entsprechend 

der Neigung dieses Kreises erliebt sicli ein Teil von ihra im 

Norden, und der Anfang des Krebses befindet sich an dieser 

Stelle, 81 Grad; der andere Teil senkt sicli nacli Stiden, 

und seine Erhebung an diesem Orte ist 33 Grad, und das 

Mass der Erhebung der Neigung dieses Kreises und ilirer 

Senkung auf beiden Seiten ist das gleiche, wie wir gesagt 

baben. AVenn nun die Sonne bis zur Grenze der Neigung 

im Norden gelangt, niimlicli an den Anfang des Krebses, so 

befindet sicli zwischen uns und ilir ein Raum von [33 Grad, 

und die Neigung betriigt 24 Grad, indem wir aber die Nei¬ 

gung wegnehmen, bleibt] neun Grad 4. Und liber den Zenith 

l J_*_a uxul == jictov y.op’j'fTj; bezw. to xaxa xopucp/jO tt^ueIov ; 

Klamhoi h, Z. D. M. (jr. XLU p. 30; in der arabischen Terrainologie 

bekaimtlich o-*—. 

- Gagm. 232. Alfergani p. 1G. 

3 Schiefe der Ekliptik nacli Hipparch 23° 51' 20", nacli Al- 

1 kill a in 23° 35'; vgl. Gagm. 245, Aimi. 2. 

4 Dieser gauze Abschnitt wird durcli die nebenstchende Figur 

erkliirt. Sei SN der Horizont von Ban- 

dad, SZX der Himmelsnieridian von Bag¬ 

dad, und die Polhohe oder geographische 

Breite =33^ PMX = AMZ). 

•V Dann ist <k AMS zwisclien Horizont 

und Aequatorebene = 57(l, *4: EMA 

= 2 1°, also die Neigung der Ekliptik 

zum Horizont von Bagdad = S10; 

der tiefste Stand der Sonne am 'Wende- 

F 7. 

kreis des Steinbocks = SB—2*24'1 = 33°; <>: EAIZ = !)°. 



derjenigen, welche unter dieser Keigung (selbst) wohnen, geht 

die Sonne jedes Jalir einmal, und sie liaben keinen Schatten 

und diejenigen, welche abwarts von dieser Keigung wohnen, 

liaben, wenn die Sonne siidlich von ilirem Zenith vorbeigeht, 

iliren Schatten in der Riddling nacli Norden, und wenn nord- 

lich, umgekehrt2. Der Kreis der Anaphora3 ist derjenige 

Kreis, welcher durcli den Kreis des Horizonts geht und durch 

irgend eincn Punkt, dessen Anaphora wir nehmen wollen, 

und durch die Pole des Horizontkreises; und einer von den 

Polen des Horizonts ist der Zenith, der andere derjenige, 

welcher ihm entgegengesetzt unterhalb der Erde ist. — Der 

Kreis, welcher liber die Pole geht4, ist derjenige, welcher 

iiber die Pole der Tagesgleichheit geht und liber die Pole 

des Zodiakos der Tierkreiszeichen und ausserdem durch den 

Anfang des Krebses und den Anfang des Steinbocks. Und 

der Bogen zwischen dem Anfang des Krebses und dem Kreis 

der Tagesgleichheit ist die Neigung dieses Kreises nacli 

Xorden, von der wir sagten, dass sie naliezu 24 Grad betrage, 

ebenso aucli der Bogen zwischen dem Anfang des Steinbocks 

und dem Kreis der Tagesgleichheit nacli Sliden. — Breite 

eines Ortes 5 ist seine Entfernung von der Mitte, d. li. dem 

Aeijuator; ebenso aber aucli die Erhebung des Poles liber 

die Bewohner dieses Ortes, wie die Breite von Bagdad 33 

ist, well dort der Pol entsprechend der Entfernung (Bagdads) 

vom A equator (soviele Grade liber den Horizont) erhaben ist. 

Diejenigen aber, welch e unter dem A equator wohnen, liaben 

keine Breite. Lange eines Ortes6 ist seine Entfernung vom 

Anfang des bewohnten Viertels der Erde in der Richtung 

nacli Osten oder nacli Westen, und sie tritt auf in Gestalt 

eines Aequatorbogens zwischen dem Mittagskreis des Anfangs 

der Bewohnbarkeit und dem Mittagskreis desjenigen Ortes, 

dessen Lange wir suclien, insofern von Osten nacli Westen 

1 Gagm. 201. 

2 Gagin. 204. 

3 Gagm. 231. — Klamkotii Z. D. M. G. XLI1 2S. 

4 Gagm. 233. Alfergani p. 17. 

5 Gagm. 210. M«f. 213. 

6 (iagm. 237. 260. Maf. 210. 
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ISO Grad sind; imd dies ist ein Betrag von zwolf gleichen 

Stunden, weil eine glciche Stunde 15 Grad ist. Es wircl aber 

nut’ diese W eise Eolgendes erkannt: dass die Lange von 

Bagdad 110 Grad betragt, namlich seine Lange von Osten 

her (betragt) soviet l. Darum also ist die Lange eines Ortes 

seine Entterming von Osten und Western — Die Anaphora2 

ist das Stilck des Bogens vom Anaphorakreise zwisclien dem 

Kreis des Horizonts und dem beliebigen Punkt, dessen Ana- 

phora gcnommen vvird; vie wenn wir die Anaphora der Sonne 

hestimmen vollen und sie gleich 10 Grad gefunden wird, so 

meint man, dass diese Grade vom Anaphorakreise sind, 

velcher durch den Horizont und durcli den Punkt, dessen 

Anaphora genommen wird, und durch den Zenith geht. — 

Das Azimuth 3 ist das Bogenstuck vom Ivreise des Horizonts 

zwischen dem Anaphorakreise desjenigen Punktes, von welchem 

gesagt wird, dass sein Azimuth genommen wird, und dem 

Mittagskreis. — Die Morgenweite4 ist das Bogenstuck vom 

Kreise des Horizonts zwischen dem Punkt, dessen Morgen¬ 

weite genommen wird, und dem Aequator. — Der Tierkreis3 

1 Also von AVesten 70°; demnacli kiinie der Xullmeridian etwa 
/ 

5° westlich von Ferro zu liegen. — Gagm. 2G0. 

2 A gl. Klamuoth. Z. D. M. G. XL1I. 2S. 
f 

3 Gagm. 231. 2 10. Anclerweitige Belege fur die Doppel- 

hedeutung des g*-; als ,,Zenith“ und „Azimuth“ sind mir 

unbekannt; sollto ein Zusammenhang von mit 

vorliegen? Vgl. oben p. 7 1, Aura. 1. 
/ 

4 Gagin. 2 10. Maf. 216. Genauer miisste die Definition 

lauten: ,,nnd dem Ostpunkt als Sclmittpunkt des Aequators mit 

dem Horizont1*. 

5 Mof- 215 dieselbe, nocli weiter getriebene Einteiluug: 

iAj O y y^*jj J y ? w y**+u <VTW , ^S' y 

a) V U ^Ji .Juc JtUl !j*£> ^JLc^. Es ist 

das Svstem der Sexagesimalbruche, wie es von den Allen zur 

Auswertung von Quadratwurzeln angewandt wurde. Das 

entspricht dem arabiseben HAj, = LJU; Sachau Ined. p. 

ouud : JLasi und lft.9v; Georg d. Araberbischof ->o> 

(Z. f. Assyr. AHII p. 13). 



wire! in 3G0 Grade und zwolf Tierkreiszeiclien eingeteilt; 

jedes Tierkreiszeiclien hat also dreissig Grad, und jeder 

Grad hat GO Minuten, und jede Minute 60 Sekunden, 

und jede Sekunde GO Tertien, und so ins Unendliche. — Die 

gerade Aufsteigung eines Sternes gemass der Lange 1 ist 

(bestimmt), wenn eine gerade Linie vom Centrum der Erde 

ausgeht und nacli dem Centrum des Korpers eines Sternes 

geftihrt wird; dann wird diese Linie bis zu demjenigen Grad 

hinbewegt, in welchem der Stern in irgend einem von den Tier- 

kreiszeichen des Fixsternhimmels steht, wie wenn beispielsweise 

Hermes im AVidder bei 10 Grad 20 Minuten steht. Und Hermes 

befindet sicli in diesem Tierkreiszeiclien bezuglich seiner Lange, 

d. h. sein Lauf findet in der Bahn der Sonne statt, welche 

weder nacli Norden noch nacli Siiden abweicht. AYenn wir 

aber genau wissen wollen, wo er steht, und wieviel zwischen 

ihm und der Bahn der Sonne liegt, so legen wir einen Bogen 

vom Tierkreis bis zu der Linie, welche vom Centrum der 

Erde zum Centrum des Sternkorpers geht; der Betrag dieses 

Bogens ist dann seine Breite, entweder nacli Norden oder 

nacli Siiden2. — Die Parallaxe3, d. h. Yerschiedenheit des 

Anblicks des Mondes ist dasjenige, was zwischen dem Ort 

des Mondes liegt, wo wir ihn sehen, und dem, wo er sicli in 

> Gagm. 232. 

2 Gagm. 233. 
/ 

3 Gagm. 240. Maf. 222 in allgemeinerer Fassung. Das AVort 

lautet bei Jfaf. aX~aoa;i; infolge eiuer dem Araber nahe- 

liegenden Umstelluug. Yielleiclit giebt dies einen Fingerzeig fur 

die Erklarung des AVortes dessen iibliche Ableitung aus 

jxeji(jZ7j (sc. von Koppe (Die Behandl. der Logarithmen und 

Sinus, Progr. Andreasrealgymn. Berlin 1893) init Reclit ange- 

griffen worden ist. Denn man kann nicht annehinen, dass Syrer 

oder Araber den Titel fiz^aiXri suvra-i; erst griechisch umgewandelt 

und dann in ilire Spraclie aufgenommen haben. AVolil aber ist 

denkbar, dass man sicli einen so viel gebrauchten Titel mogliclist 

mundgerecht maclite, was durcli Yorsetzung der Silbe aX als 

Artikel und Ziisammenscliiebung der iibrigen Silben gesclu'hen 

konnte. A’gl. noch Koppe 1. 1. p. 34, und 7,. f. Math. u. Fliys. 

XXXIX (1S94) lust. Teil, p. 19. 
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AValirheit iin Giirtel des Tierkreises befmdet. — Die Dekli- 

mition 1 ist iiir irgend einen Stern, (lessen Neigung Avir wissen 

Avollen. das Bogenstilck des Kreises, Avelclier liber die Pole 

der Tagesgleieldicit gelit; derjenige Bogen namlich. Avelclier 

sicli zwischen deni Punkt, (lessen Neigung Avir Avissen Avollen, 

und der Tagesgleieldicit befindet, ist die Deklination irgend 

eines der fiiiif AVandelsterne, Avelclie da sind Kronos, Zeus, 

Ares. Aphrodite. Hermes, und Sonne und Mond2. — Die 

ZAvdir Tierkreiszeiclien sind aber folgende: Widder, Stier, 

ZAvillinge, Krebs, Lowe, Alire, Wage, Skorpion, Schiitze, Stein- 

bock. Wassereimer, Fiseli3 *. — Stunden der Naclit und des 

Tages sind es 24; denn da es zayoK Tierkreiszeiclien sind, 

und jedes Tierkreiszeiclien 30 Grade hat, so ist es notwendig, 

dass jedes Tierkreiszeiclien gleicli 2 Stunden ist, Avie sie ja 

verdoppelt 24 maclien, 12 Tagcsstunden und 12 Nachtstunden. 

— Die Ungleiclibeit von Tag und Naclit aber entsteht (lurch 

Yermehrung und Verminderung an nordliclien und sudlichen 

Oi’ten entsprecbend Hirer geringeren und Aveiteren Entfernung 

vom Isemerinoskreis f Und die Stunden sind entAveder gleicli 

odor ungleich. Gleiche Stunden5 sind es, Avenn sicli das 

Himnielsgewolbe um 15 Grade drelit, Aveil je 15 Grade eine 

Stunde sind. Ungleiche Stunden 0 aber sind es, Avenn es die 

Hrdl'te von einem Sechstel des Tages oder der Naclit zu irgend 

einer Zeit durchlauft. Sie Averden ungleiche Stunden genannt 

auf Grund der Yerschiedenheit der Anaphorikoi. Die Ana- 

phorikoi der senkrechten Spliare sind das, Avas mit dem Fix- 

sternhimmel der Tierkreiszeiclien vom Isemerinoskreis aufgelit, 

von unterhalb des Aequators betrachtet, und dies ist gleicli 

dem, Avas bei uns vom Isemerinos (aufgelit). Die Anaphorikoi 

1 Gagin. 215. 235. 

• A • 1 jAOARl)Cf Anal. Syr. 1 37. 152. 

3 J)ie 2samen stiinmen mit den \'on Georg dem Araberbischof 

gebrauchten (vgl. Kvssiu,, Z. f. Assyr. A 111 1—55). Bei Sachau, 

hied. Syr. p. q-^q 1. 13 steht ^ l^ol fiir Ipol, ^->1 fiir 

J mX jli t> fill* IXxoho (llgcoio), BaX-j fill* 

* Gngm. 203. 2/3. 

5 Gagm. 27 1. M«f. 213. 

c Gagm. 27 1. Maf. 213. 
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tier Ortet siml das, was vom Isemerinos mit dem Bogen des 
• • 

Tierkreises autgeht angesichts einer solchen Stadt oder Ort- 

lichkeit. — Der walire Sinus ist die Hiilfte der Selme von 

der Verdoppelung desjenigen Bogens, dessen Sinus wir wissen 

wollen. Und der Sinus versus ist die Sagitte, welclie nacli 

der Selme der Verdoppelung desjenigen Bogens, dessen Sinus 

wir wissen wollen, liingelit1 2. So ist aucli der walire Bogen 

derjenige, welcher im eigentliclien Sinne auf die Minuten be- 

zogen wird, die einen bekannten Sinus liaben, von irgend einem 

Bogen; ebenso wird der umgekehrte Bogen auf den Sinus 

versus bezogen3. 

Hier setzen wir diesem vierten mathematischen Absclmitt 

unseres Buches der Dialoge ein Ende, nachdem er in neun 

Fragen beendigt wurde mit dem Beistand des Herrn, dem 

Lob sei in Ewigkeit. 

1 Maf. 210; oJLJi ^JU^. 

2 Vgl. obcn p. 04. 05. Auch Maf. 224 nocliraals erwahnt. 

3 Diese ausdrilckliche Definition der Umkehrungsfunktion 

des Sinus beweist das Vorhandensein des Begriffs arcsin<p bei den 

Arabern. 
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